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A. Allgemeine nnd physikalische Chemie.
W . P. Jorissen , Einige Briefe von van’t H off (1874—1875). 8 bisher nicht 

verofientlichte Briefe au 6 . J. W . B rem er  in bezug auf dessen Dissertation „iiber 
reclitsdrebende Apfelsaure“. (Chem. W eekblad 21. 495—501. 1924. Leiden, 
Univ.) Gr o szfeld .

E rn st C ohen, Fiinfzig Jahre aus der Geschiclite einer Theorie (1874—1924). 
Ihre Begriinder. Biograph. Mitteilungen tiber J. H. v a n ’t  H o fp  u . J. A. L e  B e l . 
Entstehung u. Entw. von dereń Tlieorie iiber die raumliehe Anordming der C-Atonie. 
Unbegriindete Polemik K o lbes  gegen v a n ’t  H o f f . (Chem. Weekblad 21. 482 bis 
490. 1924.) G r oszfeld .

E rn st C ohen, Chemisch-hwłorisehe Aufzeichnungen. VIII. Aus dem Leben 
von Joseph Achille Le Bel. Personliche u. wissenschaftliche Tatigkeit des viel- 
seitigen Gelehrten. (Chem. W eekblad 21. 490—95. 1924. Utrecht, va n ’t  H off  
Lab.) G ro szfeld .

K arl J e ll in e k  und Joh ann es C zerw iń sk i, i)ber das Gleichgeicieht ztoischen 
L ith ium , Barium  und ihren Chloriden im  schmelzfliissigen Ziistand. Nacli der 
friiheren (vgl. Ztschr. f. pliysik. Ch. 110. 192; C. 1924. II. 1305) Methode ist das 
Gleiehgewieht zwischen L i, B a  (beide in Pb gel.), BaCI2 u. LiCl (beide schmelzfl.) 
untersucht. In drei Messungen ergab sieli die Konstantę [Li] • [B;iCl,]/[Ba] ■ [LiCl] =  k 
zu 0,77, 0,69 u. 0,73, im Mittel 0,73. D ie Versuchstemp. sehwankte zwisehen 800 
u. 900°. — D ie Konstanz von k zeigt, daB Li, w ie Na u. K, in Pb ais Li2 vorliegt, 
ebenso LiCl in der Sehmelze, ais L i2Cl2. Aus der Konstantę des Gleiehgewichts 
zwischen Ba, N a,, BaCl2 u. NcuCL (1. e.) u. k laBt sich die Konstantę [Na]-[LiCl]/[Li]- 
[NaCl] zu 0,45 berechnen. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 139. 233—36. 1924. 
Danzig, Techn. Ilochsch.) BlKERHiN.

G-. E . M a ch in , Oliemische K inetik  in Ldsungsmittelgemischcn. I. Beakłion 
ztoischen Dimettiyjhnilin und Jithylbromid (mit G-. E.. W inogradow ). Es wurde die 
Geschwindigkeit der Rk. C6II,N(CII3)2 +  C2H5Br == C0H5N(CH3)2(C2H6)Br in A. 
u. seinen Gemischen mit Heptan, CII3O Ii, Chlf., Acetonitril u. Bzl. u. in CH30H- 
Bzl.-Gemisclien bei 98° untersucht. D ie Ek. ist bimolekular, in A. ist die Reaktions- 
konstante K  =  0,0203, in CII3OH K  =  0,0332, in Acetonitril K  =  0,0067, in 
iibrigen Liisungsmm. ist die Geschwindigkeit zu gering. In A.-CH30H-Gemischen 
ist K  additiy, in Gemischen mit Acetonitril u. Chlf. zu groB (in 50%ig. Gemischen
0,0169 bezw. 0,0176), in Gemischen mit Bzl. u. Heptan zu klein (in 50%ig- Ge
mischen 0,0080 bezw. 0,0048.) D ie Ergebnisse sind den von IIem ptine u. B e k a e r t  
(Ztselir. f. physik. Ch. 28. 225; C. 99. I. 814) betreffend die B. des (C2H6)4NBr 
śihnlich. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 55. 211—18. 1923/4. Charków.) B ikersian .

W illia m  F earon , D as Molekulargewicht von Glykogen. Im AnschluB an die 
Reindarst. des Glykogens von Slater  (Biochemieal Journ. 18. 621; C. 1924. II. 
1336) gibt Vf. eine Formel zur Errechnung des Mol.-Gew. cines Polyaaccharids aus 
der Elementaranalyse. (Naturę 114. 752. 1924. Dublin, Trinity Coli.) B eh r l e .

E rn est A uguatus D ancaster, D ie Viscositat und Oberflachenspannung von Jod  
und Kaliunyodid. Zweck der Unters. war, festzustellen, ob sich aus den ~\\ erten 
fur Viscositat u. Oberflachenspannung von Jodjodkaliumlsgg. Schliisse auf die
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Existenz yon Perjodiden ziehen lassen. W ecliselnde Mengen von in Ggw. yon KJ 
sublimiertem Jod u. uber H 2S 0 4 getroeknetem K J wurden in wss. A. yon 70 Vol.-%  
(aus absol. A. u. fraktioniert dest. W.) u. in Methylalkohol, Aceton- u. A.-freie Fraktion 
Kp. 65—65.5°, D .25'0. 0,7874, 0,005613, y ™  22,58 gel., so daB die Summę von
Jod u. Jodid in wss. A. 0,1, in Mcthylalkoliol 1,0 Mol pro 1 betrug. D ., Viscositiit ?; 
u. Oberfliichenspannung y  dieser Lsgg. wurden bei 25,6° gemessen, ?/ mit 2 Ostwald- 
Yiscosimetern, y  nacli der yon S u g d e n  (Journ. Cliem. Soc. London 121. 858;
C. 1922. IV. 1025) angegebenen Methode mit Hilfe des Maximaldrucks in Gasblasen. 
D ie Viscositatskurve der metliylalkoh. Lsg. weist zwar bei 0,78 Mol J u. 0,22 Mol 
KJ einen sehwachen Knick auf, ohne aber fiir die Existenz yon IiJ 3 beweisend 
zu sein. Darst. einer metliylalkoh. n. KJ-Lsg. zum Yergleicli war nicht moglich. 
Noeh weniger lieB sieli aus den Kesultaten in wss. alkoh. Lsg. aussagen. (Journ. 
Cliem. Soc. London 125. 2036—37. 1924. London, Birkbeck Coli.) H e r t e r .

M. L ew a lt-Jesersk i, Uber den osmotischen Druck der Losungen. (Vgl. Journ. 
Kuss. Pliys.-Cliem. Ges. 51. 231; C. 1923. III. 707.) Die Beziehung zwisehen der 
Depression t u. dem osmot. Druck P  (in at.) P  =  12,04 t wird am yorliegenden 
Materiał noclimals gepriift u. bestiitigt. Gleichfalls wird eine tjbersiclit iiber die 
Giiltigkeit des Gesetzes von B abo u. des von G a y -L ussac  in Anwendung auf wss. 
Lsgg. gegeben. (Journ. Kuss. Pliys.-Cliem. Ges. 55. 160—70. 1923/4.) B ik e r m a n .

H ans y . E u le r  und K arin  R udberg , Uber Loslichkeitsbeeinflmmngen durch 
Salze. D ie friilier (Ztselir. f. Elektrocliem. 23. 192; C. 1917. II. 264) entwickelte

GroBe — A S  —  —  . ^'-100, in welcher n die Konz. der Salzaquivalente, lw die
W

Losliclikeit des Nichtelektrolyten in W ., ls die Losliclikeit des Nichtelcktrolyten 
in der Salzlsg. u. — A S  die mit 100 multiplizierte „aciuivalente Loslichkeitsbeein- 
ilussung“ angibt, ist so yon n  abbiingig, daB die aussalzendo Wrkg. pro Gramm- 
mol. Salz mit steigender Verdunnung zunimmt; dies rubrt dalier, daB die aus- 
salzende Wrkg. eine Wrkg. der freien Ionen ist. Man gibt besser die auf die 
Konz. der Ionen bezogene Loslichkeitserniedrigung an, in dem in der Formel fiir
— A S  also n mit dem Dissoziationsgrad y  multipliziert wird. Es werden W erte 
fiir Athylacetat in NaCl- oder KNOa-Lsg. gegeben. — Athcr hat ein Maximum der 
Losliclikeit bei etwa 0,02-n. NaCl. — Bei Lsgg. von Aminosiiuren in Salzlsg. uber- 
lagern sich zwei Einfliisse, namlich die Aussalzung (gemessen dureli — A S ) u. 
eine Losliclikeitserhohung bewirkt durch eine Verb. Aminosiiure-Ncutralsalz. Be- 
riicksiclitigt man die Hypothese yon B jerru m  (Ztschr. f. physik. Ch. 104. 147;
C. 1923. I. 1575), daB Aminosiiuren zum T cil ais Zwitterionen + H3N-R-CO O— in 
Lsg. sind, so kann man aus der Losliclikeitskurve einer Aminosaure in Neutral- 
salzlsgg. Selilusse auf die relatiye Konz. der Zwitterionen machen. Nacli B jerru m  
miiBte die Losliclikeit der Aminosiiuren in W . dureli Salze erhoht werden. An 
Kurven fiir Tyrosin -(- NaCl wird gezeigt, daB die Loslichkeit der Aminosaure 
dureli steigenden Salzzusatz herabgesetzt wird u. daB — 4 5  u. nocli melir — A S jy  
stark mit zunelimender Salzkonz. steigen, wiilirend diese letzten W erte bei u. Niclit- 
elektrolyten yon der Salzkonz. annśihernd unabhiingig sind. Attcli bei Tyrosin -f- 
LiNOj u. bei L aw in  -{- NaCl konnte keine Losliehkeitserhohung beobachtet werden.
— An Leucin u. primSrem oder sekundarem Pliospliat wird gezeigt, daB bei der- 
artigen Unterss. p tI u. isoelektr. Punkt definiert sein miissen. — In Gemisclicn 
yon Leucin u. Tyrosin in NaCl-Lsg. wurde keine gegenseitige Beeinflussung der 
Aminosiiuren gefunden. — In 0,01-n. HC1 sind Leucin u. Tyrosin leichter 1. ais 
in W . (Ztschr. f. pliysiol. Ch. 140. 113—27. 1924. Stockholm, Hochsch.) A .B .F .H e s s e .

W . F in k e ls te in , Kryoskopische Untersuchungen vcm Losungen in  Brom. (Journ. 
Kuss. Phys.-Cliem. Ges. 55. 84—99. 1923/4. — C. 1923. III. 811.) B ik e r m a n .
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J. N . P earce  und C. ST. Ott, Eine Untersucliung iiber den Mechanismus der 
katalytischen Zersetzung des Essigesters durch Nickel bei verschieden hohen Tempe
ratur en. Vff. untersuchen die Zers. des Essigesters durch Ni-Katalysatoren bei 
Tempp. zwischen 300 u. 450° (unter 300° keine Zers.). Mit steigender Temp. steigen 
die Ausbeuten -an CO», 9,5— 18,8%, u. CI1„ 29,15—45,2%, wfihrend die Ausbeuten 
an H2, 32,15—13,8%, u. CO, 21,95—17,6%, sinken. C3H 8 wurde gar nicht ge- 
funden, C2H0 nur wenig, 2,9—0,00%, ungesiitt. Verbb. nur bei 300°, 0,6°/o, Siiur.en 
gar nicht. D ie Zers. verliiuft in Ggw. von H , nach dem gleichen Mechanismus, 
die Ausbeuten an den einzelnen Gasen entsprechen im allgemeinen der Zers. ohne 
Hs. Bei langerem Gebrauche des Ni-Katalysators bei gleiclibleibender Temp. sinken 
die Ausbeuten an C 02 u. CII4, wiihrend die Ausbeuten an CO u. II, steigen. (Journ. 
Pliysical Chem. 28. 1201—10. 1924. State Univ. o f Iowa.) Za n d e r .

1 .  H u gou n en ą  und J. L o ise leu r, Experimentelle Untenuchungen iiber die 
katalytische Wirkung geicisscr Kolloide und insbesondere des Glykogens im  Vergleieh 
su  den diastatischen Phanomenen. Eingelienderc Schilderung der Unterss., dereń Er- 
gebnissc an anderer Stelle (C. r. d. 1’Acad. des sciences 179. 8 6 ; C. 1924. II. 2003) 
im wesentliclien mitgeteilt sind. Ultrastrahlung scheint unter den gewahlten Be- 
dingungen ohne EinfiuB auf die Spaltung von EiweiCkorpern. D ie Wrkgg. der 
natiirlichen protcolyt. Fermente kiinnen durch Dissoziations- u. Kolloidwrkgg. nicht 
vollig hervorgerufen werden. (Buli. Soc. Chini. ,Biol. 6. 791—811. 1924. Lyon, 
Fac. de mćd.) S pie g e l .

A v  A totnstruktur. R ad ioch em ie . P h otoch em ie.
B an H adulescu , Atommodelle und die Dynamide von Lenard. III. D as Tondus- 

modell und die Quantentheorie. (I. u. II. vgl. Bulet. SocitSf. de §tiinte din Cluj 1. 
215; C. 1923. III. 1054.) Ais stabile Dynamideu werden die Elemcntarmagnete der 
ferromagnet. Substanzen angeselien, die aus den Oberflachen- oder Yalenzelektronen 
gebildet werden. D ie Elemcntarmagnete oder Dynamiden im Atominnern sollen 
sehr viel stiirker magnet. Eigenschaften besitzen u. sich deshalb so polymerisieren, 
da8 sio einen Bing bilden, dessen Oberfliiehe aus den rotierenden Elektronen be- 
steht. In diesem Ringe soli es fur jedes Elektron zum mindesten eine strahlungs- 
freie Bahn gcben, der diese Eigenschaft aus Grunden der klass. Elektrodynamik 
olme Hinzuziehung der Bohrschen Hypothese zukommt. Dem Modeli haftet eine 
gewisse Unbestimmtheit an, in der Vf. allerdings einen Yorteil sieht. Es ist ein 
Quantenmodell in dem allgemeineren Sinne der Planeksclien Quantentheorie. Zur 
Behebung der genannten Unbestimmtheit muB auf das Valenzfeld niiher eingegangen 
werden. Bei Erorterung seiner Eigenschaften geht Vf. im Gegensatz zu der Bohr
schen Quantcntheorie von dem Satz aus, daB die Elementargesctze der Mechanik, 
Elektrostatik u. Elektrodynamik der molaren Systeme ohne weiteres auf die Mikro- 
systeme, Atome, lonen u. Elektronen, libertragbar sind. Bei B. des Ringea aus 
den Einzeldynamiden soli eine Anzalil Elektronen ais (j-Strahlen abgegeben werdeu. 
Der dadureli positiv werdende Ring siittigt sich durch ein lose gebundenes Valenz- 
elektron ab. D ieses Elektron ist aber im Gegensatz zu denjenigen der Dynamiden 
in einer stat. Gleichgcwichtslage wie die Elektronen des Modells von J. J. T homson. 
Die Atommodelle setzen sich im allgemeinen allc aus drei senkrecht zueinander 
stehendcn Ringen zusammen. A uf der Oberfliiehe der durch diese Ringe ais groBte 
Kreise gebildeten Kugel herrschen fiir die Elektronen die gleichen Kraftfelder, die 
Starck , aber olme Kenntnis des Atominneren, angenommen hat. Das Modeli soli 
zu einer tetraedr. Anordnung der Valenzen fiir den C fuhren. Jedes Element yer- 
suclit sein Oberflaclienfeld durch Aufnahme oder Abgabe von Elektronen symmetr. 
zu maehen. Dabei kann die Zahl der abgegebenen Yalenzelektronen nicht iiber 
sieben hinausgehen. D ie Elemente, bei denen im neutralen Zustand die acht
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Valenzfelder unbesetzt oder symmetr. besetzt sind, sind Edelgase. Vf. setzt die 
Vorteile seines Modells gegentiber dem Bolirschen auseinandcr. Es werden aus 
der Theorie einigc Folgerungen fur die Absorptionsspektren u. die Bezielmngen 
zwisclien Farbę u. Konst. gezogen. D ie bathocliromen W rkgg. der Auxochrome, 
der Halocliromie u. der Chromoisomerie werden unter einem geiheinschaftlichen 
Gesichtspunkt betraclitet. (Bulet. SocietSt. de §tiinte diu Cluj 2. 129—54. 1924.) B y k .

K aw k sw orth  C o llin s, Die Struktur des Antimons. A uf Grund der relativen 
Voll. u. der Bildungswiirmen seiner Verbb. wird dem Sb die Struktur AgC 
zugeschrieben. (Cliem. N ews 129. 267'—69. 1924.) H e r t e r .

E . G. D ym ond, U ber die Messung der Jcritischen Potentiale von Gasen. Vf. 
ftihrt aus, daB die aus den Strom-Spannungskurven ermittelteu W erte fiir die krit. 
Potentiale von Gasen eine gewisse Unsicherheit bzgl. der exakten Fixierung bieten; 
diese Unsiclierheit fallt bei Differenzierung der Kurven fort. Vf. besehreibt ein 
Yerf., welehes es ermoglicht, experimentell unmittelbar die differenzierten Strom- 
Spannungskurven zu erhalten; dies gelingt durch Uberlagerung eines relatiy ge- 
ringeu Wechselstrompotentials tiber das Rohrenpotential u. entsprechende Trans- 
formierung des entstehenden Gesamtstromes in einem Kommutator. D ie naeli dieser 
Methode bei mit He gefiillten Ećihren erzielten Kurven legen die krit. Potentiale 
in Form selir scharf definierbarer-Maxima fest. (Proc. Cambridge Pliilos. Soe. 22. 
405—8. 1924. St. Johns Coli.) F r a n k e n b u r g e r

E.. H . F o w ler , D ie statistische Theorie der Dissoziation und Ionisiencng durch 
Sto fi, ihre Anwendung au f die Aufnalmic und Abgabe von Elektronen durch a-Teilchm. 
V f. erweitert u. vervollstśindigt die friiheren Betraclitungen (Philos. Magazine [6] 47. 
416; C. 1924. II. 278) tiber die Lage u. Einstellungsgeschwindigkeit des Gleich- 
gewicbtes zwisclien K-Teilchen u. Elektronen, um aus diesem typ. Fali Scbliisse 
allgemeiner Art auf den Verlauf von Dissoziationen u. StoBionisierungcn zielien zu 
konnen. Er stellt Gleicliungen fiir die Iliiufigkeit von Zweier- u. DreierstoBen in 
einem idealen Gas au f; diese nehmen fiir Ionisierungen bezw. den reversen ProzeB 
einfache Formen an. D iese Gleicliungen werden auf den Fali der Elektronen- 
aufnahme durcli schnelle a  Teilchen angewendet u. hierbei der EinfluB des atomaren 
Kraftfeldes beriicksichtigt. D ie gewonnenen Eesultate decken sieli mit R u t h e r f o r d  s 
Beobaehtungen bei Annalime einer Dichte der „frcien“ Elektronen innerlialb eines 
Atoms zu etwa 1021 Elektronen/1 ccm. R u t h e r fo r d s  V 5-Beziehung fur den Gleich- 
gewielitswert [H e+ + ]/[H e+ ] ist eine notwendige Folgerung aus der ldass. Formel 
fur die von a -  oder '^-Teilchen gegebener Geschwindigkeiten ausgelosten (J-Teilchen 
( =  H e+). Eine niihere Betraehtung tiber die Natur des Kraftfeldes innerhalb eines 
Atoms wird auf Grund seiner Auswirkungen bei der Abgabe u. der Aufnalime von  
Elektronen im einzelnen entwickelt. (Proc. Cambridge Philos. Soe. 22. 253—72. 
1924. Cambridge, Trinity College.) F r a n k e n b u r g e r .

G erhard C. S ch m id t, tib er  Atomslrahlen. (Vgl. Ztsclir. f. Elektroehem. 30. 
440; C. 1924. II. 2737.) D ie Arbeit stellt eine Fortsetzung der Unterss. tiber die 
Elektrizitiitsleitung von Salzdiimpfen (vgl. Sc h m id t  u . W a l t e r , Ann. der Physik  
[4] 72. 565;-C. 1924. I. 2498) dar; die Titelanderung rtilirt davon her, daB es er- 
kannt w urde, daB es sich bei den Messungen nicht um die Leitfahigkeit des 
Dampfes handelte, vielmehr tiber den Elektrizitiitstransport durch yom erhitzten Salz 
emittierte Ionen. Mit der Zeit nimmt die Ioneuemission zuerst zu , dann ab, was 
aber mit den Eigenscliaften der Unterlage (Pt- oder Ni-Draht) im Zusammenhang 
stelit. D ie Emission am Pt ist intensiyer ais am Ni. Mit steigender EK. wSclist 
die Stromstarke anfangs geradlinig an , darauf folgt S&ttigung (bei ca. 4 V.) u. 
schlieBlicli wieder Zunahme der Stromstarke infolge von StoBionisation. D ie Aus- 
sendung von positiven Ionen erfolgt bei 413—435° aueh, wenn der Pt-Draht auf 
— 1 V. aufgeladen wurde; hohere negative Potentiale hemmen die Emission voll-
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kommen. — Positive Metallionen (vgl. V olmee, Ztscbr. f. Physik 26. 285; C. 1924.
II. 1661) senden die Halogensalze des Gd, Z n, A g, T l aus, ferner FeCl3, AIFS, 
AlCl3, MgCk, CaF2, N H J , N S tB r, PbJ2, P b B u , PbCr04, CuJ, (aus CuS04 u. KJ; 
es liefert Cu''- u. niclit Cu"2-Ionen), NJIiNO,ż , K N O s . N aXO .d, Ba[NOs)2, Ca(N03), 
u. Cd(N03)2; beim Ubergang der Nitrate in entsprecliende Oxyde yerseliwindet die 
positiyc Ionenemission u. tritt die Elektronenabgabe auf. PbS emittiert nieht. BaCl2 
u. PbCl2 gcben gleiehzeitig -f- u. — Ionen ab. Zusatz von J zu CdJ2 bezw. ZnJ„ 
oder von Br zu CdBr2 u. ZnBr2 steigert die Emissionsfaliigkeit, Zn u. Cd setzeu 
sie lierab. Aueh die Leitfiihigkeit von festem A g J  nimmt nacli einem J-Zusatz zu.
— Bezgl. der Analogie zwischen der unipolareu Leitung von festen Salzen u. der 
Aussendung von Ionen nur einer Art vgl. Ztsclir. f. Elektrocliem. 30 . 440 (C. 1924.
II. 2737). — D ie groCcn unbeweglichen Komplexe werdeu durch Ilalogenzusatz 
gesprengt nacli dem Muster (CdJ2)u - |-  J4 =  2 (CdJL>)n/2J2, wobei aueh die Ionen- 
zalil zunimmt; die zugesetzten Metalle' fangen das J  auf u. hemmen seine Wrkg. 
Mit der Zeit, wabrend die Metallionen entweichen, entstebt aueb aus dem Salze 
treies Jod, das die zeitliebe Zunabme der Emission bedingt. Das Ausseheideu des 
uberseliussigen J auf dcm Pt-Draht, die Abgabe der uberscliussigen negativen 
Ladungen auf denselben verliindernd, bewirkt die Hemmung der Emission nacli 
dem Maximum. (Ann. derP hysik[4] 75. 337—68. 1924. Munster, Univ.) Bikękm an.

H . "W. B. S k in n er , Die relativen Absorptionsvcrmogen der L-Nweaus fiir 
Słrahlungen ve>'schiedener Wellenlangen. Yf. untersucht das relatiye Absorptions- 
vermogen der e in z e ln e n  L-Niveaus fiir Wellenlangen verschiedener Lange; es 
liatte sieli namlicb gezeigt, daB bei magnet. Analyse des durch /-Stralilung des 
RaB ausgclosten ^-Strablenspektrums des RaB die relativeu Intensitiiten der aus 
den L ,, L n u. Lm Niveaus stammenden Elektronen mit der Reilienfolge niclit iiber- 
einstimmen, die aus Messungen der Absorption von Rontgenstralilen in den L-Niveaus 
sieli ergeben hatte; es ist somit eine Abliiingigkeit des Telativen Absorptions- 
vermogens der e in z e ln e n  L-Niveaus von der Wellenliinge der absorbierten 
Stralilung zu erwarten. Vf. studiert diese Beziehungen in der W eise, daB er dic 
Fluorescenzstrahlung der L-Niveaus des Ce der Intensitiit der einzelnen Linien 
nach bei Anregung mit Stralilen verscliiedener A analysiert; diese Intensitiiten 
werden im gleiclien Verliiiltnis wie das Absorptionsvermogen der betreffeuden 
Niveaus zueinander stelien. D ie erregende Stralilung wird in einer Gasrobre cr- 
zeugt; Antikatbode ist auswechselbar nali am Al-Fenster angebracht, Rohre mit 
et\va V,o Kilowatt belastet. Ais Fluorescenzstraliler wird Ce-Oxyd yerwendet; die 
Fluorescenzspektren werden mit einem kleinen Seemannspektrographen aufgenominen 
(NaCl-Krystall). Ais Erregungsstralilung werden die K-Strahlungen von Cu, Mo 
u. A g (nebst etwas unyermeidliclier kontinuierlicher Strablung) yerwendet; Vf. be-, 
selireibt naher die angewendeten Filter usw. Es zeigt sich, daB das gegenseitigc 
Yerhiiltnis des Absorptionsyemiogens der einzelnen L-Niyeaus niclit fiir allc X der 
erregenden Strablung konstant ist, sondern daB mit Abnalime der Wellenlangen 
das Absorptionsvermogen des L r iS(iveaus gegeniibcr dem der Ln- u. L,n-Niveaus 
erheblieb ansteigt u. somit das Gesetz ///A3 =  const. (fi —  Absorptionskocffizient 
der Rontgenstrahlung der Wellenliinge A), welches fiir die Absorption des g e sa m te n  
L-Niveaus gilt, seine Gultigkeit fiir das Absorptionsyermogen der e in z e ln e n  L- 
Niyeaus yerliert. Fiir Strahlungen yon A dicht untcrlialb der L-Strahlung des Cc 
besitzt das L m-Nivcau weitaus das relatiy stiirkste Absorptionsyermogen; bereits 
bei Strablung von ci ~  1ji  ż  der Eigenstrahlung des L-Niveaus des Cc wacbst das 
relatiye Absorptionsyermogen des L,-Niveaus. Dieser Befund deckt sich mit den 
Feststellungen von R o bin so n  (Proc. Royal Soc. London Serie A. 104. 455; C. 1924.
I. 2563) iiber das durch Rontgenstrahlung ausgeloste J^Strahlenspektrum ver- 
schiedener Substanzen. R o bin so n  findet fur die aus den L ,-, Ln- u. Lnl-Nivcaus
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stammenden Photoelektronen yersehiedner Elemente (bei gleichbleibeudeu X der er- 
rcgenden Strahlung), daB mit abnehmender Ordnungszahl der Elemente (Ba-J-Sn- 
Ag-Mo-Sr-Cu) die relatiyen IntensitSten der aus den Lr , Ln- u. L ,n-Niveaus aus- 
gelosten Elektronenmengen sieli stark zugunsten des L:-Niveaus verschieben; aucli 
hier beginnt diese Versehiebung bei einer erregenden Wellenliinge merklich zu 
werden, die etwa =  der der Eigenstrahlung des L-Niveaus der bestrahlten 
Atomart betrśigt. Vf. diskutiert ferner dic Bedcutung dieser Ergebnisse fur die 
Intensitiitsyerteilung in ^-Stralilenspektren. (Proc. Cambridge Philos. Soe. 22 . 
379— 92 . Trinity Coli.) F r a n k e n b u r g e r .

T hom as H en ry  N unan  und Josep h  K en n eth  M arsh, Studien iiber Fluoreseenz- 
spekiren. Teil III. Danipfe aromatisclier Aminę. (II. vgl. Ma r sh , Journ. Chem. Soe. 
London 125. 418; C. 1924. I. 2861.) D ie Fluoreseenz der Dampfe folgender Verbb. 
wurde untersuelit: Anilin, Mełliylanilin, Athylanilin, Diniethyl- u. Diathylanilin,
i-Am ylanilin, Benzylamin, o-, m- u. p-Toluidin, o- u. p-Anisidin, 1- u. 2-Naplithyl- 
amin, ar - Tetraliydro-1-naphthylaniin, a c -Tetrahydro-2-naplithylamin, Tetraliydro- 
cliinolin, Anthranilsaureathykster, Diplicnylamin u. p-Phenylcndiamin. Bei Benzylamin, 
ae-Tetrahydro-2-naphthylamin u. Diplienylamin konnte keine Fluoreseenz beobachtet 
werden, die der iibrigen Verbb. ist tabellar. zusammengestellt, die Intensititt gelit 
aus einem Diagramm heryor. Bei Anilin u. p-Toluidin gelang eine Aufspaltung 
des Fluoreseenzspektrums in einzelne Banden. Vergleicl> mit den von L e y  u . 
E n g e l h a r d t  (Ztselir. f. physik. Ch. 74. 1; C. 1910. II. 855) u. von S t a r k  u . 
S t e u b in g  (Physikal. Ztselir. 9. 481 [1908]) in L sg. erlialtenen Resultaten zeigt, daB 
das Fluoreseenzspektrum in Lsg. intensiver u. meist nach liingeren 'Wellenliingen 
hin versclioben ist; bei o-Anisidin u. Tetrahydroehinolin ist es nacli beiden Seiten 
ausgedehnter, dagegen umfaBt bei Atliylanilin u. Dimethylanilin das Dampfspektrum 
den groBeren Bereicli. Bei einigen Verbb. seheint die hohe zum Verdampfen notige 
Temp. bezw. die dabei eintretende Zers. die Intensitat der Spektra stark yermindert 
zu haben. (Journ. Chem. Soe. London 125. 2123—28. 1924. The Queens Uniw of 
Belfast) H e r t e r .

P. A. M. D irac, N otiz iiber das Dopplerprinzip und Bohrs Freąuenzbeziehung. 
Theoret. Betraelitung iiber die Yeranderung der Bohrselien Freąuenzbeziehung 
S E  — h v  bei Anwendung auf ein relativ zum Beobachter bewegtes Atom. (Proc. 
Cambridge Philos. Soe. 22 . 432—33. 1924. St. Jolms Coli.) F r a n k e n b u r g e r .

D. R . H artree, D ie Spekłreii einiger Uthiumahnlicher und natriumahnlicher Atonie. 
Vf. eutwickelt auf Gruud der Quantentheorie u. der Bolirschen Theorien des Atom- 
baus u. der Spektren theoret TSTaherungsgleicliungen fiir die Spektren yersehiedener, 
ionisierter Atome, dereń Elektronenkonfigurationen einander ahneln, also z. B. fiir 

• Li, B e+ , B + + , C+ + + , N + + + + u. 0 + + + + + . Das in diesen einzelnen Fallen zu 
Quantenspriingen u. damit zur Linienemission angeregte Elektron stelit — in obiger 
Reilien folgę — einem 1 — 6-fach positiv geladenen Atomrumpf gegeniiber, was zu 
einer Klassifizierung der emittierenden Atome bezw. Ionen ais Li I, Be II, B III, 
C IV , N V  u. O VI fiihrt. D ie Serienkonstante der yon den einzelnen Strahlern 
emittierten Linienserien ist dann gleicli dem Quadrat dieser Zalilensymbole; die 
naliere Bereelinung der Serien fiihrt noch den „TermuberschuB“ u. den ,,Quanten- 
defekt“ in die Gleichungen ein. Vf. bereehnet die fiir die obigen, „Li-artigen“, 
sowie fur die „Na-artigen“ Atome P  V u. S V I zu erwartenden Linienemissionen 
u. bringt sie in yielen Fiillen mit den von M il l ik a n  u . B o w e n  (Physieal Review  
[2] 23. 1; C. 1924. I. 1634) im heiBen Funkenspektrum der betreffenden Elemente 
beobachteten Linien in Ubereinstimmung. (Proc. Cambridge Philos. Philos. Soe. 22. 
•409—25. 1924. S t  J o h n s  Coli.) * F r a n k e n b u r g e r .

D. R . H a rtree , Einige Methoden zur Schdtzung der aufeinanderfolgenden 
lonisienm gspotaiłiale eines Ekment.es. Vf. sehatzt auf Grand opt. Daten iiber die
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Ionisierungsenergie einzelner Atome sowie auf Grund gewisaer Annahmen iiber die 
Elektronenkonfiguration der nach sukzessiver Entfernung von Elektronen ver- 
bleibenden „Atomriimpfe", iiber die Quantenzahlen der Hauptbahnen der einzelnen 
Serien, die mathemat. Bezieliungen zwischen den Serien spektren analog aufgebauter 
Atome bezw. Iouen (vgl. vorst. Ref.) u. der numer. Konstanten die Energiebetrage 
ab, welelie bei der LosreiBung samtlicher AuBenelektronen von den Atomen des 
Fe, Ag  u. O aufzuwenden sind. D iese Betrage sind nebst Kennzcichnung ihres 
Genauigkeitswertes ' tabellar. aufgefiihrt; sie schwanken der GroBenordnung nach 
zwischen 7 (fur die iiufiersten Valenzelektronen) bis 30000 Yolt (fiir die Elektronen 
der K-Sehale des Ag). D iese Betrage haben fiir die ehem. Vorgiłnge auf Sternen 
Bedeutung. Yf. diskutiert ferner die Abweiehung der so erreclmeten Abtrennungs- 
energien von dem Anregungspotential bei der LosreiBung von Elektronen aus den 
betreffenden Niveaus eines n e u tr a le n  Atoms. (Proc. Cambridge Philos. Soc. 22. 
464—74. 1924. St. J o h n s  Coli.) F r a n k e n b u r g e r .

0 . S. D uffendack, D ie Erregung des sekundaren Wasserstoffspeldrums durch 
Elekironenstdfsć. Yf. regt das „Sekundarspektrums“ des EL nach 2 Mcthoden an: 
1. in einem Niederspannungsbogen innerhalb eines Gemisehes von H„ u. Hg-Dampf 
(vgl. Physical Review [2] 23. 583; C. 1924. II. 798), 2. durch ElektronenstoB in 
einer 3-Elektrodenrohre. Es wird die Anregung dieses Spektrums unterhalb des 
Ionisierungspotentials ( =  16 V) studiert; es entwickelt sich fast yollstiindig bereits 
unterhalb dieser Spannung. Vf. yerfolgt das Verh. bestimmter Linien u. Banden 
(Balmerlinien, Fulcherbanden); die Anwesenheit von II-Atomen bei der 1. Methode 
wird auf .Stofic „zweiter Art“ des beigemischten Hg-Dampfes zuriickgefiihrt. D ie  
Messungen lassen darauf schlieBen, daB ein charakterist. Spektrum des Hj-Mol. 
im Ultraviolett bestehen muB, dessen Grundterm mit dem Endzustand des Mol. 
nach Emission des Sekundarspektrums zusammenfiillt. Spektr. Beobachtungen im 
auBersten Ultrayiolett u. Unters. der krit. Potentiale des H2 stiitzen diese Ansicht. 
Anscheinend wird das ganze Sekundarspektrum vom neutralen Moj. emittiert u. 
ist nicht durch eine Dissoziation des Mol. bedingt. Beim Minimum-Ionisierungs- 
potential =  16 V. zerfiillt das Mol. in ein neutrales II-Atom, ein H + łon  u. ein 
Elektron. (Astrophys. Joum. 60 . 122—32. 1924. Michigan Univ.) F ran k en isu rger .

T heodore L ym an, Serien in  den Spektrcn des Aluminium und Magnesium im  
ciu/iersten UUraviolett. Vf. identifiziert gew isse, im Spektrum des A l++  ( =  A l III) 
u. des Mg+ (== Mg II) von P a sc h en  (Ann. der Physik [4] 71. 152; C. 1923. III. 
514) bezw. F ow ler  („Serien in Linienspektren, S. 120) aufgefiihrte Linien ais 
Grundserienlinien von Serien, dereń hohere Glieder Vf. bei der Unters. der 
Spektra des Al u. Mg im auBersten Ultrayiolett beobachtet hat. D ie beobachteten 
Werte stimmen gut mit den errechneten iiberein, so daB trotz allenfalsiger Einfliisse 
durch Verunreinigungen die Einordnung dieser Linien ais berechtigt erscheint. 
(Naturę 114. 641—42. Science 60 . 388—89. Haryard Univ.) F r a n k e n b u b g e r .

L ouis A. Turner, D ie relatwen Griificn der K enie von 10 Elektronen des Na, 
Mg, A l und Si, hergeleitet aus homologen Spektren und ihre Beziehung zu den 
L-N iveaus der Rmiłgenstrahlung da- leiehten Atome. Yf. berechnet auf Grund der 
Emissionsspektren und der Serienformel, sowie gewisser Ansatze der Bohrschen 
Atomtheorie die relatiyen GroBenyerhiiltnisse der Atome bezw. „Atomrumpfe“ des 
Na, M g+, A1++ u. S i+ + + ( =  N a l,  Mg II, Al III u. Si IV), welche insgesamt 
eine analoge Anordnung vou 10 Elektronen um den Kern aufweisen. Die Radien 
stehen obiger Reilienfolge nach zueinander i m  V e r h a l t n i s  1  : 0,740 : 0,575 : 0,4(2. 
Hieraus geht hervor, daB die effektiye Kernladung fiir die auBersten Elektronen- 
bahnen gleich der wahren Kernladung, yermindert um eine Abschirmungskonstante, 
ist, welch letztere fiir alle 4 Atome denselben W ert besitzt u. dem Wert nach mit 
der aus den L-Niveaus der Rontgenstrahlung dieser leiehten Elemcnte berechneten
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Abscliii-mungskonstante zusammenfUllt. (Astrophys. Journ. 60 . 81 — 86 . 1924. 
Princeton, N ew  Jersey .1 F ran kenbu rG E E .

W . G rotrian, Die JEntwirrung der komplizierten Spekłren, insbesonderc des 
Eisenspektrums. Allgemeine tfbersieht iiber die theoret. Deutung eines Spektrums, 
unter , besonderer Beriieksichtigung des Fe-Spektrums. (Naturwisseuschaften 12. 
945—55. 1924. Potsdam.) B ec k er .

H en ry  Crew, Einige Wellenlangen aus dem Yahambogenspektmm des Titans. 
Vf. fiihrt tabellar. Wellenliingenmessungen ara Bogenspekti-um des Ti im Bereicli 
yon 3653—6366 A. auf, darunter 700 bereits bekannte, 78 neue Linien, die augen- 
scheinlich dem Ti zugehoren. Zur Aufrechterhaltung konstanter Temp. wird ein 
Toluol-Thermostat mit einigen Verbesserungen benutzt, der die Temp. des Gitters 
auf ±  0,01° konstant hiilt. Yf. vergleieht die Eignung ebener und konkaver Gitter 
fiir Wellenlangenbestimmungen. D ie Banden des Ti verschwindcn bei niederen 
Drucken. (Astrophys. Journ. 60 . 108—21. 1924. Evanston, Illinois.) F rankenis.

E. R upp , Uber Phospliorescenzerregung durch HochfrequenzstraJtleii. Licht- 
emission, Lichtsumme u. Leitfahigkeitsanderung yerschiedener ZnS-Phosphore werden 
einer Unters. mit Rontgen- u. ^-Strahlen unterworfen u. aus den Beobaehtungen 
geschlossen, daB Hocbfreąuenzstrahlen den Pbosphor bauptsachlicb durch die von 
ihnen lichtelektr. ausgelosten Elektronen hoher Geschwindigkeit, die ihrerseits be- 
triichtliche Mengen Sekundiirelektronen freimaclien, erregen. Infolge der geringen 
Absorption der Hocbfreąuenzstrahlen, besonders der /-Strahlen, im ZnS wird auch 
in selir diinnen Scliichten die volle Lichtsumme bei fortdauernder Erregung nur 
asymptót. erreiclit; sie betrug bei ZnCu u. Strahlen von 80000 V ca. 1/ 1S der Liclit- 
summe bei Licbterregung. Verstarkung der Stralilenabsorption durch kiinstliche 
Vermehrung der den Phosphor treffenden lichtelektr. ausgelosten Elektronen, z. B. 
durch B iN 0 3-Zusatz, steigert die Lichtsumme, besonders bei ^-Strablerregung. D ie  
Leitfahigkeitsanderung dureli Rontgenstrahlen steigt mit YergroBerung des Feldes 
asymptot. zum Sattigungswert. Messung der spektralen Yerteilung der Leitfahig- 
kcitsanderung yon ZnAg, ZnCii, ZnPb u. ZnB i ergibt deutliche Zunahme, wenn die 
Hochfreąuenzwellenliingen die Absorptiouskante der K-Serie der phosphoreseenz- 
fahigen Metallatome iibersclireitet u. aus ilirer K-Schale Elektronen von der Ge
schwindigkeit der charakterist. Hochfreąuenzstrahlung ausgelost werden konnen. 
Dementsprechend steigt die Lichtsumme bei Ubergang zu kiirzeren WellenlSngen 
zunSchst proportional der Leitfahigkeitsanderung, bei Annalierung an die K-Ab- 
sorptionskante starker ais diese. GroBen Zentren kommt wegen ihres groBeren 
Hochfrequenzstralilen absorbierenden Quersehnitts eine yerhaltnismaBig groBerc 
Leitfahigkeitsanderung zu. Bei y -Strahlerregung ist die Leitfahigkeitsanderung zur 
Messung zu schwach. An /J/tfti-Pliosphoren wird Ausleuehtung durch Hochfreąuenz- 
strahlen nachgewiesen, die besonders die Zentren langer Dauer erfaBt D ie 
Momentanerregung durch ^-Strahlen ist sehr gering. Im Naclileuchten traten bei 
Zn Cu, ZnMn, CaBi, SrB i u. CaNi bei Zimmertemp. solche Banden ara intensiysten 
heryor, die auch bei Kathodenstrahlerregung stark speicliern, bei Lichterregung 
aber erst bei tiefen Tempp. naehweisbar sind. Durch y-Strahlen werden nur 
Zentren langer Dauer erregt. (Ann. der Pliysik [4] 75. 369—90. 1924. Heidelberg, 
Univ.) K r o g er .

A. G rum bach, Uber die Rolle der Ionisation bei lietlen  m it einer fluorescierenden 
Flussigkeit. Mit Lsgg. des K-Salzes der Fluoren-2-sulfonsaurc (vgl. Courtot  u. 
G e o f fr o y , C. r. d. 1’Acad. des seiences 178. 2259; C. 1924. II. 1094) konnten die 
fruheren Beobaehtungen (ygl. C. r. d. 1’Acad. des seiences 177. 395; C. 1924. I. 
400) wiederholt werden: Bei direkter Bestrahlung der Elektrode wird sie zuerst 
positiy, dann (wenn die Konz. des fluoreszierenden Stoffes nicht zu niedrig ist) 
negatiy. Bei Belichtung der FI. neben der Elektrode ist dieselbe negatiy. Es
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stelltc sieli uuii lieraus, daB der zeitliclic Gang der EK. von der Anwesenheit von 
K0CO3 abliiingt. D ie Elektrodo wurde so belielitet, daB dic Aelise des Stralilen- 
biindels in der Ebene der Elektrodę lag. D ie EK. in reiner Lsg. des fluoren-
2-sulfonsauren K  (0,0038-1 g/Liter) ist negatiy, ilir absol. Betrag nimmt mit einem 
Wendepunkt zu. D ie EK. derselben Lsg. nach Zusatz yon 29,2 g  K 2C 03 auf 
1 Liter ist aueli negativ, aber kleiner naeli dem absol. Betrag u. bleibt eine Zeit 
lang konstant. — D ie bei Beliclitung stattfindende lik . ist der Ubergang des 
Kaliumfluorensulfonates in K-Salz des Sulfofluorcnonś, welelies nicht fluoresciert. 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 179. 623—25. 1924.) B ik e r m a n .

R en e A ndu bert, Uber dic photovoltaischen Erscheinungen. (Vgl. C. r. d. 
1’Aead. des sciences 1-77. 1110; C. 1924. I. 1156.) Eine Elektrodę aus CuO wird 
bei Beliclitung (Bogenlampe, 30 Amp. Betriebsstrom) positiy, die aus CiiBr 
negatiy. Ag Cl u. Ag„S reagieren in selir diinnen Schichten auf rotes u. blaues 
Licht verschieden, in dickeren Schicliten wird AgCl positiv, Ag2S negativ. 
Eine Polarisation des entgegengesetzten Vorzeicliens erholit den Effekt der Be- 
stralilung, eine gleiclinamige Polarisation setzt ihn lierab, ohne eine Umkebrung 
des Vorzeichens zu bcwirken (Gegensatz zu metali. Elektroden). — Sodann polemi- 
siert Vf. gegen A t u a n a siu  (C. r. d. 1’Acad. des sciences 178. 561; C. 1924. I. 
2331): dic chem. Anderung von Cu-Elektroden im ultraviole'.ten Licht wiederholt 
sich im siclitbaren Licht nicht, obwolil der photovoltaische Effekt nicht ausbleibt. 
D ic von A t u a n a siu  gefundene tjbereinstimmung zwisclien thermoelektr. u. photo- 
voltaisehem Effekt wird hinfiillig, wenn man andere Belichtungsdauer zugrunde 
legt. D ie tlierm. EK. andert iliren Sinn mit der Polarisation nicht, wolil aber dic 
EK. bei Bclichtung. (C. r. d. l’Acad. des sciences 179. 682— 84. 1924.) B i ker  man .

A j. E le k tr o c h e m ie . T h erm o  c h e m ie .

L. W . P issa r sh e w sk i, D as Elektron in  der Chemie der Lomngen und in  der 
Elektrochemie. V. D ie Ionenreaktionen, ais Elektronenstrome betrachtet, Dissoziation  
der Metallatome in Ionen und Elektronen und osmotisclie Theorie der Erzeugung galva- 
nischer Strome. (TV. ygl. Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 54. 734; C. 1924. I. 863.) 
Die Metallatome sind zum Teil in Ionen u. Elektronen zerspalten; die Elektronen 
bilden ein freies, den ganzen zugangliclien Raum erfullendes Gas. Bei Betrachtung 
des Gleichgewichtes zwischen einem Metali u. seiner Lsg. mussen auBer den Metall- 
ionen auch die Metallelektronen, die Ionensolvate u. die Moll. des Losungsm. be
ru cksichtigt werden. (Journ, Russ. Phys.-Chem. Ges. 54. 777—97. 1922/24.) Bi.

L. W . P issa r sh ew sk i, D as Elektron in der Chemie der Lomngen und in  der 
Elektrochemie. VI. Einige Gedanken zur Frage uber das Elektro?ienwesen kataly- 
tischer Yorgange. (V. vgl. vorst. Ref.). D ie Reaktionsgeschwindigkeit ist groBer, 
wenn entgegengesetzt geladene Ionen miteinander reagieren, ais wenn die Rk. 
beim Zusammentreffen gleicli gcladenen Ionen erfolgt. Dcswegen beschleunigt 
F e "  die Rk. 6 IF - f  CIO/ - f  6 J' =  3H 20  - f  CI' +  3J2, weil CIO/ u. J' sich 
gegenseitig abstoBen, wahrend Fe”’ mit J' leiclit Fe” u. J  liefert. Gegeniiber den 
Kationen (z. B. Sn") ist die oxydierende Wrkg. des F e”‘ yiel geringer. H ‘-Ionen 
beschleunigen diese, w ie auch andere R kk, infolge ihres geringen Vol., das eine 
engere Annaherung an andere Ionen gestattet. Katalyt. Wirksamkeit der Metalle 
riihrt von der die Metalle umgebenden Elektronenhulle her, sie muB mit dem 
lonisistionsgrad des Metalls Iland in Hand gehen; Gasadsorptiou an Metallen 
kann ubrigens die GesetzmSBigkeit yerdecken. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 54. 
798—804. 1922/24. Ekaterinoslaw.) B ikerm an.

J. J . van  Laar, Einiges uber die Theorie der starken Elektrolytc und ihre Ge- 
schichte. Yf. w eist auf seine friihere Arbeit (ygl. Arehiyes neerland. sc. exact. et
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nat. [2] 7. 1 ; C. 98. I. 658) hin, die dic Ilypothese prakt. vollstiindiger Dissoziation 
enthalt, den EinfluS des elektr. Feldes der Ionen beriicksiclitigt u. die lineare Ab- 
liangigkeit des (jetzigen) Aktivitiitskoeffizienten von ]/c annimmt. Nur eine Konstantę 
wurde unbestimmt gelassen;' D e b y e  leitete ihren Wert tlieoret. ab (vgl. D e b y e  u. 
HOk e l , Physikal. Ztsebr. 24. 305; C. 1924. I. 623). D ie Debyeschen Ent- 
wicklungen werden in einer neuen Form wiederliolt; fiir die Konzentrations- 
abhiingigkeit wahrer Dissoziationsgrade a  wird die Formel aufgestellt:

a 2 c/(l — u) =  K -c 2^ ,  

worin K  die thermodyuam. Dissoziationskonstantc, < ? ^ c der elektrostat. Faktor, 
fi =  N -  63 • Y tc  I 3 (R 1 D ')'*, s die Elementarladung, D  die DE., c die Konz. in 
Molenbruchen. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Gh. 139. 108—34. 1924. Tavel sur Clarens 
[Schweiz].) B ik e r m a n .

W o rth  H . R odebush , D ie Ionisienm g słarker Elektrolytc. Ausgehend von 
sciner friiheren Arbeit (La tim er  u. R o d e b u sh , Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 
1419; C. 1920. III. 903) diskutiert Vf. die neueren Arbeiten dieses Gebietes. (Journ. 
Physical Chem. 28. 1113—17. 1924. Urbana, Illinois.) B ec k er .

Jam es A. B e a tt ie , D ie Anwendung der Phasenregel a u f galoanische Elemente. 
Vf. konstruiert zur Herleitung der Phasenregel in der Gibbsschen Art (vgl. 
„Scientific Papers of J. W illard Gibbs“ , L ongm ans  G r e e n  & Co., 1906. I. 338. 
429) einen idealen elektrochem. App. W enn auch dieser in der W irklichkeit niclit 
esistiert, so wird doch der EinfluB der Abweichungen der existierenden galvan. 
Elemente auf die gedachten in versehiedenen typ. Fallen einer Prufung unter- 
zogen. Voraussetzung fiir die Giiltigkeit der Phasenregel, welchc algebraisch aus- 
gedriickt V  =  n 2 — P  S  — B  lautet, ist stabiles Gleichgewicht des 
Elements; dabei ist V  die Anzahl der unabhangigen Yariablen des Systems, P  ist 
die Anzahl der homogenen Phasen (2 Elektro den aus gleichem Materiał, zwischen 
denen eine Spannungsdifferenz herrsclit, werden ais 2 Phasen gezahlt, wenn das 
Elektrodenmaterial am Stromtransport teilnimmt, ais eine Phase, wenn es inert 
bleibt), S  ist die Anzahl der Oberfliichen, an welchen elektr. Potentiale auftreten, 
u. R  ist die Anzahl der willkiirlichen Beschrankungen, die man dem System auf- 
erlegen kann. In Worten lautet die Phasenregel: Fiir jede Oberfluche, an der ein 
elektr. Potential auftritt, wachst die Anzahl der Phasen, in die das System geteilt 
werden kann um 1. Unter der Voraussetzung, daB alle Phasen unter demselben 
Druck stehen, wird die Phasenregel auf folgende Elemente angewandt:
1 . Pt, Hj(p at) | HCl(c) | CLi(p at), Pt 2. A g | AgCl, LiCl(c') | LiCl(c"), AgCl | Ag

3. A g | AgCl, KCl(c) | NaCl(c), AgCl | Ag.
Auch auf galvan. Elemente, bei denen die Phasen unter yerschie.denem Druck 

stehen, wird die Herleitung der Regel ausgedelint. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 
2211—23. 1924. Cambridge, [Mass.], Inst. of Technol.) J o s e p h y .

A. L otterm oser  und M artin  G riitzner, Untersuchungen iiber die Yorgdnge im  
Bleisammlcr. Vff. verfolgen die Yorgange an den Elektroden eines Vartaakkumu- 
lators mit GroBoberfliichenanode u. zwei gepasteten Kathoden durch fortlaufende 
Messung der Einzclpotentiale gegen saure Mercurosulfatelektroden mit 2-n. H2SO, 
ais Fiillung, dereń t h bei 18° 0,676 V  betragt. Gleichzeitig werden die zugehorigen 
Klemmcnspannungen u. jew eils die Siiurekonzz. vor u. nach jeder Ladung bezw. 
Entladung bestimmt. Zahlreiche Tabellen u. Kurven im Original geben die Resul- 
tate der Messungsreihen bei 0,5, 2,0, 3,0 Amp. u. Anfangsdichten der Akkumulator- 
siiure 1,15, 1,19, 1,26 u. 1,30 wieder. Es ergibt sich ein B ild , das mit dem von 
S choop (Die Diffusionsvorgange im Akkumula or) u. besonders D olezalek  (Die 
Theorie des Bleiakkumulators) bereits friihcr entwickelten aufs beste ubereinstimmt.



Dic Potentialkurve der Bleisuperoxydplatte wird charakterisicrt durcli dic Formcl 
(Nebnst)
e - =  B T / 2 F - } n  /£ .[P b 0 2] - [H + ]4/[P b + + ][H 20 ] =  E  T / Z F - l n  7^-[H +]4/[P b + + ]. 
(Konzz. von [P b 02] u. [H20 ] =  konst.) Das Potential der Bleiplatte liiingt dagegen 
uach der Formcl £ —  — R  T  /  •Pi>b/ P Pb+ + nur von der Konz. der Plumbo-
ionen ab, dic ihrerscits von der Konz. der H2S 0 4 wenig beeinfluCt wird.

D ie Proportionalitat des Superoxydpotentials zum Logarithmus der 4. Potenz 
der [H'] erkliirt dessen rapiden Anstieg beim SclilieBen des Ladestromes ebenso 
wie sein rasehes Abfallen zu Beginn u. gegen Ende der Entladung: im ersten 
Falle wird an den Elektroden IL S 0 4 in Freihcit gesetzt, im zweiten Falle wird 
dic H 2SO., zur B. von Sulfat verbraucht u. gleiolizeitig durch das entsteliende W. 
verdiinnt. Nun konkurrieren Bildungs- bezw. Vcrbrauchsgescliwindigkcit der H 2S 0 4 

mit ihrer Diffusion, dergestalt, daB nach einiger Zeit ein Ausgleich stattfindet. Im 
dritten Falle jedoeh yermag das Nachdiffundicrcn der Siiure mit der Elektrolyse 
nicht mehr Schritt zu lialten. D ie Kapazitat der P b 0 2-Platte ist plotzlieh crschopft. 
Das Potential der Bleielektrode erfahrt ausschlieBlich gegen Ende der Ladung, 
nacli Eintritt des ;,Gasens“, eine Exaltatiou, die darauf zuruckzufiihreu ist, daB es 
uach Entladung samtlicher P b + + -Ionen bis zum Potential der Absclieidung gas- 
formigeuWasserstoffs ansteigen muB. Bcdenktman, daB, da die Absclieidung desPbSO., 
wiihrend der Entladung hauptsiichlich innerhalb der Elektrodenmasse erfolgt, allmah- 
lich eine Verengerung dieser Kaniilchen u. demzufolge eine Verarinung an ak t M. 
unter Verminderung des Potentials stattfinden muB, so ist zu schlieBen, daB nach 
Unterbrecliung der Entladung auf eine gewisse Zeit eine Erholung des Potentials 
eintreten w ird, dereń. Kurve eine Diffusionskurve sein muB. Es muB also das 
Ficksche Diffusionsgcsetz in der Form d c  —  K (c, — c,) / l - ą  - d t  anweudbar sein. 
(d c / d t  —  zcitliche Andcrung der Konz., c, — ct =  Unterschicd der Konzz. der 
H 2S 0 4 auBen u. im Innern der akt. M., q, l —  Querschnitt bezw. Liinge des Diflu- 
sionskanals.) Dieser ScliluB wird in einer weiteren Messungsreihe bestiitigt. (Ztschr. 
f. anorg. u. allg. Ch. 140. 93—115. 1924. Dresden, Techn. Hochscli.) Golxermajstn.

C. M arie und G. L ejeune, Einfiufs der Kolloide au f die kathodische Uber- 
spannung des Wasserstoffs und der Metalle. D ie Lsgg. waren 1 -n. an M eS04 u.
0,1-n. an HoSO bezw. 1-n. an H2S 0 4; aus den ersten wurde das Metali abgescliiedcn, 
aus den zweiten der H. Ein Zusatz von 0,1 % Gelatme bewirkte eine Ubcrspannung 
von 0,20 V. bei Zn, 0,16 V. bei N i, 0,17 V. bei Pb [aus Pb(C104)2], 0,05 V. bei Cu,
0,02 V. bei l ig  u. 0,00 bei Ag (aus AgCIO,,). D ie Uberspannung bei H2-Abscheidung 
an denselben Metallcn betrug 0,16; 0,04; 0,08; 0,08; 0,04 u. 0,05 V., war also fur 
die drei cdleren Metalle groBer, ais die Uberspannung bei der Metallabscheidung. 
Das lieB erwarten, daB ein Zusatz von Gelatine die Ausbeute an diesen Metallen 
bei Elektrolyse ihrer sauren Lsgg. erhohen soli. D ie Vermutung wurde indessen 
nur in einem gewissen Konzcntrationsbereich bestiitigt. (C. r. d. l ’Acad. des 
scienccs 179. 679—82. 1924.) B ikerm an.

G eorge Scatch ard , D er Einflup von Gelatine au f Uberfuhrungszahlm. Vf. 
zeigt, daB die Ergebnisse der Unterss. iiber den EinfluB von Gelatine auf dic 
Uberfiihrungszahlen von H 2S 0 4 von F e r g d so n  u . F rance  (Journ. Americ. Oliem. 
Soc. 43. 2161; C. 1 9 2 2 .1. 1095) u. auf die von HC1 von F rance u . Moran (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 46 . 19; C. 1924. II. 1486) keine allgemeine Gultigkeit besitzen. 
Dadurch, daB z. B. Gelatine mit HC1 eine Komplexverb. bildet, deren Ionen eben- 
falls am Stromtransport beteiligt sind, wird der Vorgang so kompliziert, -daB unserc 
iibliehen Formeln nicht anwendbar sind, yor allem miiBte die Theorie der Yerb. 
zweier Fil. erweitert werden. Der B ew eis, daB die Anderung des Potentials an 
der Verb. zweier Fil. nicht durch Anderung der Siiurekonz. bewirkt wird, wird
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vom Vf. ganz uuablitingig von experimentellen Verss. gefttlirt. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 46 . 2353—57. 1924. Cambridge [Mass.], Inst. of Technol.) J o se p h y .

E r ik  Larsson, Zur elektrolytisclien D issoziation der zweibasischen Sauren. II. 
D ic zweiten Dissoziationskonstanten cinigcr Sauren. (I. vgl. Ztschr. f. anorg. u. 
allg. Ch. 125. 281; C. 1922. I. 996.) Vf. bestimmt mit der friilier beschriebenen 
elektrometr. Methodc die zweiten Dissoziationskonstanten der Malon-, Oxal, Malein-, 
Ciłracon-, Mcsacon-, Itacon-, a-Tliiolactylglykol-, rac.- u. mcso-u-Thiodilactył-, rac.- 
u. meso-ci-Tliiodibutter-, rac.- u. meso-a-Thiodiisovalerian- u. o-Phthalsaure u. be- 
rechnet daraus die n- u. r-W erte (vgl. B je r r u m , Ztschr. f. physik. Ch. 106. 210;
C. 1923. III. 1589). D ie Substitution einer CII3-Gruppe in der Maleinsaure bewirkt 
eine Yerminderung von n  urn etwa 0,8; die doppelte Bindung scheint eine Neigung  
dazu zu haben, den Siiuren hohe n-Werte zu geben. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 
140. 292—300. 1924. Lund, Univ.) Za n d e r .

A ndrew  H unter und H en ry  B orsook , D ic Dissoziationskonstanten von Arginin. 
Argininmonoliydrochlorid wurde mit Ba(OII)._, (unter AusschluB von CO») u. HC1 
titriert. Aus den Titrationsergebnissen berechnen VfT. folgendc Dissoziations
konstanten: K 'bl =  1,07 X  10- 5 (p/c,M =  4,97), K„s =  1,3 X  lO- 1 2  ( p ^  =

11,90), K 'a —  12,84) u. den isoelektr. Punkt ( I  —  1,1 X  10“ 11 (p, =  10,97). (Bio- 
clicmical Journ. 18. 883—90. Toronto, Univ.) A. R. F. H e s s e .

A. N . S ch tsch u k arew , D er magnctochcmischc Effekt. VI. (V. vgl. Journ. Russ. 
Pliys.-Chem. Ges. 52. 285; C. 1923. III. 338, vgl. auch C. 1923. III. 1377.) D ie 
fruhere Anordnung wurde wieder auf die Zuverlśissigkeit geprlift. — Eine Ver- 
gleichung der Geschwindigkeit der positiycn Teilchen, die bei elektrolyt. Cl- 
Abscheidung im Jlagnetfeld ausgesandt werden, mit der auf die Teilchen wirkeuden 
Kraft ergibt fiir die Ziihigkeit des Mediums (des W.) die Grofie 35 statt 0,01; es 
han delt sich hier also nicht um die gewohnliche Reibung. — Der magnetochem. 
Eftekt kann auch in Gasen beobachtet werden. Zwei Pt-Platten sind mit -f- u.
— Pol einer Batterie (50 V.) yerbunden; zwischen -)-P o l u. seiner Platte ist ein 
empfindliches Galvanometer eingeschaltet. D ic Platten liegen einander parallcl u. 
parallel einem Magnetfelde. Zwischen den Platten ist eine Dttse angebraclit, woraus 
JICl u. N H 3 austreten. Wiihrend der Rk. der Gase zeigt das Galvanometer einen 
Strom, der durch Aussclialten des Magnetfeldes stark yeriiudert wird. Einmal 
wurde die B. von JsII4Cl-Faden von der Dusenoffnung zur Platte beobachtet. 
(Journ. Russ. Pliys.-Chem. Ges. 55. 219—25. 1923/24. Charków, Techn. Inst.) B ik .

H en r i L afum a, Uber die korrespon diereiiden Temperaturen der festen Korper. 
Eine theoret. Begriindung des Befundes M ich a u d s (C. r. d. 1’Acad. des sciences 171. 
241; C. 1920 . III. 614) gab Vf. in Buli. scient, des Etudiants de Paris lange vor 
B r o d s k y  (C. r. d. 1’Acad. des sciences 179. 498; C. 1924. n .  2389). Er findet 
aber, daB die Temp. der hoclisten c /T  (c die spezif. W annę bei Temp. T), 
T„ —  0,391 fi v  u. nicht 0,401 fi v  ist. W enn mau fiir v  die von der Reststrahlen- 
methode gelieferten "Werte nimmt, so ist die Ubereinstimmung nicht so gut, wie 
wenn man v  aus der Amplitudę der Atomschwingungen beim F. nacli L in d em a n n  
ermittelt. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 179. 684—86. 1924.) B ik e r m a n .

S ch m olk e, D ie Berechnung des absoluten Wertes der Entropie m it H ilfe des 
dritten Warmesatzes. Mathemat. Betrachtungen iiber die B e st  der absol. Werte 
der Entropie mit Besprechung eines Aufsatzes von F isc h er  (vgl. Ztschr. f. techn. 
Physik 1924. Nr. 5) uber Dampfspannungsgleichungen fur tiefe Tempp. (Die 
Wśirme 47 . 465—6S. 1924. Berlin.) N e id h a r d t .

W . P aym an , „Jet Flames“, eine Untersuchioig von Gasfiammen, welclie ent- 
stehen, wenn die Gase ohne rorherigc Luftzumischung aus einem Brenner austreten. 
D ie Hohe solcher Flammen zunachst ist abbangig vom Druck unter dem das Gas
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steht u. vom Durchmesser der Brenneroffnung. Werdeu bcide bei Verss. mit ver- 
scliiedenen Gasen konstant gehalten, so sind die Fiammenhohen abhiingig von der 
Menge der zur Yerbreunung bcnotigtcn Luft u. damit vom Ileizwert des Gases. 
Hohe der Flamme u. Ileizwert des Gases sind nacli Befunden des Vf. direkt pro- 
portional. H2 ruft gowisse Abweicliungeu hervor, wenn seine Menge wesentlich 
melir ais 30% betriigt. (Fuel 3. 403—6. 1924. Sheffield, Univ.) B ie le n b erg .

Jam es R id d ick  P a r tin g to n  und A lfred  Joh n  P rin ee , D ie Explosion von 
Ammoniak m it Knallgas und Sauerstoff. Gemischc von sorgfaltig gereinigtem N H Z 
mit ebenfalls gut gereinigtem u. iiber P20 6 getrocknetem Knallgas w u r den zur 
Explosion gebracht bei einer Temp. von 85° u. einem Druck vou 380 mm. Die 
Ziindung geseliah durch elektr. Funken. Das Gcsamtgasyol. betrug 100 cem. Das 
Gemiscli wurde bei einem Verhiiltnis K nallgas: NH 3 =  ] explosiv, hier wurden 
79% des NH 3 in die Elemente zers., bei K nallgas: NH 3 =  3 war die Zers. voll- 
stiindig. Unter denselben Umstanden wurden N H 3-0 2-Gemische untersuelit. Bei 
N H j: 0 2 1,6 entstanden nur W ., N2 u. H2, bei NH 3 : 0 2 <  1,6 auch Stiekoxyde;
der masimale Oxydationsgrad des N 2 von 16% lag bei NII3 : 0 2 =  1,22. Der 
Beginn der Oxydation von N 2 war an der Farbiinderung der Flamme deutlicli 
erkennbar. NII3 konnte unter den Prodd. der lik . niemals naehgewiesen werden, 
zers. sich also quantitativ. Wurde ein stochiometr. NIT3 entsprecliendes Gemiscli 
yon N 2 u . H j mit 0 2 zur Explosion gebracht, so war bei entsprecliender 0 2-Konz. 
die Stickoxydmenge stets geringer ais bei der Explosion von NH3. (Journ. Chem. 
Soc. London 125. 2018—25. 1924. London, Univ.) H er t e r .

D. Ch. S aw rian , Bestimmmung der Dissoziationsbedingungen au f Grund der 
Bildungswąrme. D ie Troutonsche Eegel gilt auch fiir chem. Rkk., insbesondere 
fiir therm. Dissoziationen. Erreicht die Dissoziationsspannung 1 at. bei der Temp. 2 ,̂ 
so ist ZJ/Tt == 17 0,015 T, [U  die Bildungswąrme). In Zusammenhang mit der
van’t Hoffschen Isochorengleicliung erlaubt die Gleichung die Dissoziations- 
spannungen bei beliebiger Temp. auszurechnen. D ie theoret. Ergebnisse werden 
auf BaO,, Ca(OII)2, CaC03, SrC03, CaC2, NH4C1 u. Pb(N 03)a mit Erfolg angewandt. 
(Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 54. 805— 13. 1922/24. Eriwan, Univ.) B tkerm an.

A 3. K o llo id c h e m ie .

W. P . D har und A. C. C h atterji, Studien iiber die Bildung von periodischcn 
Niedersehlagen. II. (I. Kolloid-Ztschr. 31. 15; C. 1923. I. 488.) Man erhalt bei 
der B. von Silberchromatringen eine stiirkere Peptisation, wenn der Gelatine yon 
Anfang an das Dichromat bcigemisclit ist, ais wenn das Silbernitrat zur Gelatine 
zugesetzt wird, u. das Dichromat eindiffundiert. — Bei der B. von Bleichlorid- 
ringen in S i0 2-Gelen bewirkt niedrige S i0 2-Konz. oder hohere Bleinitratkonz. eine 
dichtere Lagerung der Ringe; dasselbe gilt fiir Silberchloridringe. Lu Gcgensatz 
zu PbCl2 u. PbJ2 werden AgCl- u. AgJ-Ringe durch zerstreutes Tagesliclit beein- 
lluCt. -— HgJ-Ringe lagern sich dieliter im Liclit ais im Dunkeln. — Die Theorien 
von O s t w a ld  u. B r a d f o r d  erwiesen sich ais unbefriedigend. Bei PbJ2 folgt auf 
eine Lage von roter koagulierter u. krystallisierter Substanz eine Lage von gelbem 
kolloidem PbJ2; in dieser Peptisationszone findet eine Adsorption des Reaktions- 
produktes, etwa des N aN 03, statt. Dadureh ist es moglich, daB zwei bestimmte 
Klassen yon Liesegangschen Ringen auftreten; in einem Fali folgt auf eine Nieder- 
schlagszone eine prakt. substanzfreie Zone, im anderen Falle wechseln krystalline 
u. peptisierte Lagen ab. — D ie Vff. sind der Ansicht, daB allc wl. Substinzen 
unter geeigneten Bedingungen rythm. Ndd. zeigen konnen. (Journ. Physical Chem. 
28. 41— 50. 1924. Allahabad, Uniy.) v - H ahk -

A. E. G erassim ow , U  ber die Bestimmung der Beweglichkeit Icolloidaler Teilchen 
naeh der kataphoretischen Methode. W enn das Sol u. die darauf geschichtete Lsg.
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dieselbe Leitffihigkeit u. ein gemeinsames łon  haben, so ist dennocli die Beweg- 
liclikeit des Kolloids nicht konstant: 1. Das im -Augenblick des Stromoffnens 
iiberall gleichmaBige elektr. Feld wird sich bald iindern, weil die Feldstiirke im 
Sol sich zur Feldstiirke in der Lsg. so yerlialten soli, wie die Bewegliclikeit des 
nieht-gemeinsamen Ions zur Bewegliclikeit des kolloidalen Ions. 2. Gleiclizeitig 
iindern sich die Konzz. des Sols u. der Lsg. 3. Das elektr. Feld bewirkt eine 
Trennung sehneller bcweglicher von langsamen Elektrizitatstriigern im Sol u. der 
Lsg., was wieder die Potentialverteilung beeinfluBt. Endlich ist nocli die Stćirung 
zu beachten, die die Elektrolyseprodd. hervorrufen; um dieselbe auf ein Mindest- 
maB zu reduzieren, macht man denjenigen Schenkel des U-Bohres, worin das Sol 
emporsteigt, breiter, ais der zweite Schenkel; dadurch wird eine Verringerung der 
W anderungsgesclwindigkeit des Kolloids u. eine Verd. der Elektrolyseprodd. er- 
reicht. Um aus beobacliteten Geschwindigkeiten die bei gleichmiiBiger Potential- 
verteilung giiltige zu ermitteln, werden sie auf Zeit =  Nuli estrapoliert. — Verss. 
wurden mit Kollargól (vgl. Journ. Euss. Phys.-Cliem. Ges. 48. 251; C. 3924. ]. 
2413) angestellt. D ie Geschwindigkeit seiner vorwiirtsselireitenden Grenze v t ist 
vom Anion (Kation) der uberschichteten Lsg. unabhangig (abliangig), die seiner 
hinteren Grenze v2 abliiingig (unabhangig), v1 nimmt mit Verd. ab, eher zu. 
Frische u. 2 Jalire alte Sole weisen gleiche Geschwindigkeiten auf. (Journ. Euss. 
Phys.-Cliem. Ges. 54. 818—28. 1922/24. Kasan, Univ.) B ikerm an.

W . K op aczew sk i, D ie M nwirkung der Verdiinnimg au f die Kolloide. !Die 
Leitffihigkeit (x) kolloidaler Lsgg. nimmt mit der Verd. langsamer ab ais die Yerd. 
Yom Yf. wurden gemessen:

Substanzeu Konz. Elektr.
Vorzeichen

1 0 *-x  bei der 
1 . 2 .

Yerd.
4.

Normalcs Pferdeserum  . . . . amphoter 110,7 59,9 33,6
Ooalbum in ............................................ • 5% V 39,5 22,5 1 1 ,6

J la m o g lo b in ....................................... ■ 1 % + 33,5 17,6 9,2
A rseńobenzol....................................... • 2 •/, y 118,0 72,4 42,0
K o lla r g o l ............................................ • 1 % — 3,1 1,9 1 ,1
Silbersol1) ............................................ ■ 0,047u — 2,0 1,2 0,7
Goldsol'1) ............................................ • 0,0 1 % —r 1,3 0,75 0,4
Kieselsaure'■*)....................................... amphoter 47,9 24,3 12 ,2

Eisenhydroxyd4) ................................. + 10,9 6,2 3,9
P arisviolełt4) ................................. ■ 0 , l “/0 amphoter 2,0 1 ,2 0,6

Veftuvin4) ................................. • 0 ,1 % — 13,0 7,0 3,7
') dialysiert, niclit geschiitzt. •— ®) dialysiert, gescliiitzt. — 3) nach Geimattx,

dialysiert. — 4) dialysiert.
(C. r. d. 1’Acad. des scienees 179. 628—29. 1924.) B ikerm an .

K . C. Sen, Uber die Stabiliłat von kolloidalen. Losu ng en. I. Aluminiumhydroxyd- 
suspensionen. Vf. bestimmt die Bestiindigkeit vou kolloidalen A Ł03-Suspensionen 
in Ggw. vou Benzoesaure, Esńgsiiure u. Propionsaure von wecliselnder Konz. Ais 
ilaB der Stabilitat der Lsg. dient die Anzahl von ccm einer K2S 0 4-Lsg., welche 
zur Ausflockung eines bestimmten Vol. des Kolloids notwendig ist. Es ergab sich, 
daB fiir die Bestiindigkeit des Kolloids gegen die schwachen Siiuren sowohl die 
Konz. des kolloidalen A120 3, ais aucli die Konz. der Siiuren maBgebend ist. Mit 
zunehmender Siiurekonz. nimmt die Bestiindigkeit der Suspension zu u. erzielt 
schlieBlicli ein Maximum. Bei Benzoesaure wird dieses schon in der Ggw. von
1,4 Millimol erzielt, wahrend bei der Propionsaure die Bestiindigkeit nocli oberlialb 
einer Konz. yon 16 Millimol weiter zunimmt. Wird bei konstanter Siiurekonz. die 
kolloidale Lsg. yerd., dann nimmt die Stabilitiitsgrenze ab. Je groBer die Konz.



des Sols ist, desto grofier ist auch die Bestiindigkcit desselben gegen Elektrolyte. 
(Journ. Physical Chem. 28. 1029—35. 1924. Allahabad, Univ.) B ecker .

E lm er  0 . K raem er und T he S ved b erg , D ie Bildung kolloider Losungcn 
durch elekłrische Zerstaubimg im  Ilochfreguenz- Wechselstrom-Bogen. D ie Zerstaubung 
von Cd in A., A. u. W . mittels oszillierendem Hoehfreąuenz-Liehtbogen, der durch 
eine Teslaapparatur erzeugt wird; wird beschrieben. Angabe der Griinde fiir das 
unterschiedliche Verlialten der verscliiedenen Stromarten. (Jourń. Americ. Chem. 
Soc. 46. 1980—91. 1924. Madison [Wise.].) • v . H ahn.

H . R em y  und K. H u h lan d , Uber die bei cliemischen lieaktionen auftretenden 
Nebel. ' II. Uber die Absorption chemischer Nebel. (I. vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. 
Cli. 138. 167; C. 1924. II. 1679.) An den Beispiclen des SO  ̂ u. des N H t Cl werden 
die Vorgange bei der Absorption yon Nebeln in trockenem Zustand („kolloidale 
Stiiube11) u. in feuchtem Zustańd in iliren liochkonz. wss. Lsgg. in quantitativer 
Hinsicht untersucht. Bei troekenen Nebeln erwies sich der W.-Dampfdruck der 
zur Adsorption dienenden wss. Lsg. ais maBgebender Faktor fiir den Grad der 
Adsorption. So hat sich im Falle des S 0 3 die in qualitativer Hinsicht liingst be- 
kannte Tatsache bestiitigt gefunden, daB trockene S 0 3-Nebel von einer hochkonz. 
ELS04 mit wachseuder Konz. in entspreehend erhohtem Mafie aufgenommen, wali- 
rend feuchte S 0 3-Nebel mit steigendem H2S 0 4-Gelialt weniger absorbiert werden. 
Nur bei ganz geringen H2SO,-Konzz. unter 5% H,SO., absorbiert die Lsg. besser 
ais reines W ., iiber 5% ILSO., hingegen nimmt das Absorptionsvcrmiigen fur feuchte 
Nebel steigend ab. D ie beobachteten Beziehungen sind nicht nur fur S 0 3-Nebel 
giiltig , sondern tretfen allgemein bei allen troekenen Nebeln zu, wie Yerss. mit 
NH4C1-Nebeln w ss. NH.,C1-Lsgg. gegeniiber bestiitigen. D ie Absorptionsfahigkeit 
wuehs mit steigender Konz. der vorgelegten Absorptionslsg., das heiBt mit ihrem 
fallenden W.-Damj)fdruck. Auch bei Verwendung von Absorptionsfll., dereń Be- 
standteile gar nicht in dem Nebel entlialten waren, w ie bei CaCl2-Lsgg. zur Ab- 
sórption von N Il4Cl-Nebeln, zeigte sich, daB fur trockene Nebel im Gegensatz zu 
feuchten Nebeln der Dampfdruek der Lsg. allein bestimmend is t  (Ztschr. f. anorg. 
u. allg. Ch. 139. 51— 68. 1924.) H orst.

H . R em y  und C. K och , i)ber die bei chemischen Reaktionen auftretenden Nebel.
III. Priifung chemischer Nebel au f elektńsche Ladungen. (II. vgl. vorst. Ref.) Zur 
Erkliirung der Stabilitiit chem. Nebel mufite ihre Priifung auf elektr. Ladungeu 
yorgenommen werden. Zu den Verss. wurden hauptsiichlich feuchte N H 4C1-Nebel, 
aber auch S 0 3- u. IL S 0 4-Nebel benutzt. Zu orientierenden Vorverss. wurde ein 
Blattelelctrometer verwandt. W eitere Verss. mit starkem elektr. Feld lieBen weder 
eine Gesamtaufladung des Nebels noch eine Ladung einzelner Teilehen erkennen. 
D ie Unterss. mit Quadrantenelektrometer zeigten deutlich, daB weder NH,C1- noch 
S 0 3-Nebel ais solche elektr. Ladungen tragen. Durch vergleichende Messungen 
konnte naehgewiesen werden, daB die elektr. Aufladungen der Nebel nach Durch- 
perlen durch W . nicht den Nebeln selbst, sondern den die Nebel fiihrenden Gasen 
auf Grund des Sprudelefłekts zugeschrieben werden miissen. D ie A uf ladung der 
nebelfreieu Gase ist allerdings groBer ais die der nebelfiihrenden unter denselben 
Bedingungen. D ies wird erkliirt durch den Umstand, dafi das yorgelegte W. teil- 
weise durch Absorption in eine yerd. Elcktrolytlsg. yerwandelt wird, die den Grad 
der Aufladung des durehperlenden Gases stark beeinfluBt. Gerade die sehr empfind- 
liche Unters.-Methode mit dem Quadrantenelektrometer (Vers.-Anordnung siehe 
Original) hutte den N achweis auch klciner den Nebeln selbst oder iliren Teilehen 
zukommenden Ladungsbetriige ermoglielien miissen. Solche sind entweder trotz 
der Bestandigkeit der Nebel nicht anzunehmen oder aber sie werden durch ent- 
gegengesetzte Ladungen (Gashaut) nach auBen prakt. kompensiert. (Ztschr. f. anorg. 
u. allg. Ch. 139. 69—80. 1924. Hamburg, Chem. Staatslab.) IIorst .
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W a lter  F arm er und Jam es B r ie r le y  F ir th , D ie kaialytische A ktivitd t ver- 
schiedener Arten Kolilenstoff aus aromatischen Kolilenwasserstoffen und einigen Deri- 
vaten. Vff. untersuchen die katalyt. Aktiyitiit von Kohle aus B zl., Toluol, Xylol, 
Naphthalin, Anlhracen, Cldorbenzol, m-Dinitrobenzol, Anilin, p-Toluidin, a-Naphthyl- 
amin, m -Nitranilin, Diphenylamin, Thiocarbanilid, Phenol, ci- u. fi-Naphthol, Resorcin, 
Benzoe-, Salicylsdure, Terpentin, Campher u. Pyridin . D ie Kolile wurde a) 2 Stdn. 
im Yakuum auf 900° erhitzt u. dann im Yakuum abgckiihlt, b) w ie unter a) be- 
handelt, danaeb 24 Stdn. mit 1h 0-n. Jodlsg. in Chlf. beliandelt, sorgfitltig gewaschen 
u. wieder w ie unter a) bebandelt. D ie Aktiyitat wurde durch die Einw. auf IL ,0, 
(vgl. F ir t h  u . W a tso k , Journ. Soc. Cliem. Ind. 42. T  371; C. 1924. I. 531) bei 
18° gemessen. B ei den meisten Kohlearten ist b) bedeutend bober ais a). B e
sonders hohe Werte fiir a) haben: m-Nitranilin u. Diphenylamin, fiirb): Anthraeen, 
Anilin, p-Toluidin, «-Naphthylamin, m-Nitranilin, Diphenylamin, Thiocarbanilid u. 
Pyridin. Besonderes Verli. zeigen somit besonders die Kohlearten aus KW-stoffen 
mit bas. Stickstoff. (Journ. Physical Cliem. 28. 1136—46. 1924. Nottingham, 
Univ. Coli.) Za n d e r .

H . C. H ow ard  und G. A. H u le tt, Eine Untcrsuchung iiber die Dichłe der Kohle. 
Yff. bestimmen die D . von Adsorptionskohle, indem sie diese in ein GefaB ein- 
schlieBen, welches leer u. mit Kohle plus He gefullt gewogen w ird, u. aus der 
Differenz der Gewiclite die D. der Kohle bereehnen. Fiir die yersehicdensten  
Kohlearten ergab sich im Mittel D. 2,1. Es werden damit die auf rontgenograpli. 
W eg gefundenen Angaben bestatigt, daB die yerschiedenen Kohlearten aus Graphit. 
bestehen, welclier noch kleine Mengen von KW -stoifen enthalt. A uf das letztere 
sind die teilweise niedrigen D .D . zuriickzufuhren. He wird von Kohle nur zu 
einem sehr geringen, fast unmeBbaren Betrag adsorbiert, so daB bei den Diclite- 
bestst. nacli dieser Methode eine Korrektur uicht notwendig ist. Ein Erhitzen der 
Kohle auf 2000° bewirkt eine betriichtliehe Dichteverringerung auf 1,35. D iese 
Erscheinung ist wahrscheinlich auf die Zers. der KW-stoffe zuriickzufiihren, durch 
welclie sich im Innem  Holilraiune bilden, dereń capillare Zufuhrungen nacli auBen 
durch den dabei gebildeten RuB yerstopft werden. Auch die Adsorptions- 
kraft nimmt mit der Hohe der Temp. u. Dauer der Warmebehandlung stark 
ab. D ie Dichteabnalime hat daher keine reelle Ursache, sondem ist darauf zuriick- 
zufiiliren, daB das He ais Fullgas nicht melir samtliche Hohlriiume ausfiillen kann. 
Wiilirend H e nicht adsorbiert wird, kann die Adsorptionswrkg. fiir andere Gase 
sehr stark sein. Aktiye KokosnuBkohle adsorbiert pro g  bei 25° 51,0 ccm C02, 
8,2 ccm iV2, 0,81 ccm II.,. Ausgegliihte KokosnuBkohle dagegen nur 25,6 ccm C 02,
з,9 ccm N2, 0,55 ccm Ha. (Journ. Physical Chem. 28. 1082—95. 1924.) B ec k er .

E . B e r i und W . P fan n m u ller , Uber das Vcrlialtcn von organischen Farbstoffen
zu Kieselsaure. Saure Farbstoffe werden vom Quarz nicht adsorbiert. Bas. Farb- 
stoffe werden am ungegliiliten Quarzpulver (10 fi KorngrćiBe) aus wss. Lsg. reyersibel, 
am gegluhten Quarzpulver irreyersibcl adsorbiert. D as ungegliihte Quarzpulyer 
bestimmter KorngroBe (ca. 70—200 î) entfiirbt sich allmahlich von selbst in einer 
eigentiimliehen W eise. Gefallte Kieselsaure, elektrolythaltig u. elektrolytfrei, friseli
и. gegliiht, adsorbiert bas. Farbstoffe irreyersibel. (Kolloid-Ztschr. 35. 166—69.
1924. Darmstadt, Techn. Hoclisch.) B ik e r m a n .

B. AnorganiscŁe Chemie.
B. H . B lack , Einige'elektrisehe Eigenschaften .des fliissigen Schwefels. Vf. unter- 

sucht, ob dem bekannten Verlauf der Yiscositatskurve des geschmolzenen S (Mini
mum bei 150—160°, Masimum bei etwa 200°) ein analoger Verlauf der Leitffihig- 
keitskurye entspncht. Nach sorgfaltiger Reinigung des S wird die Leitfflhigkeit
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ciuer diinnen, zwischen kon. Al-Kegcl gepreBten Haut der gcschmolzcnen Substanz 
in Abhfingigkeit yon. der Temp. untersuclit u. gefunden. daB die Leitfiihigkeit bei 
160° ein Maximum, bei 190° ein Minimum aufweist. Es zeigt sich ferner eine Ab
hangigkeit der gemessenen Leitfiihigkeiten yon der Zeit des Stromdurehgangs; Yf. 
fiilirt dies auf einen durch elektrolyt. Leitung yerursachten Polarisationse(fekt zu- 
riick; letzterer wird mittels eines Quadrantenelektrometers untersuclit. D ie EK. der 
der nach Stromdurehgang erzeugten Polarisationsspannungen betragen, je nacli der 
Temp., — 0,03—0,08 Volt. Vf. diskutiert die Ergebnisse auf Grund der Tatsaehc, 
daB im fl. S ein Gleiehgewieht S;I S* bestelit; der diinnfl. gelbe S* lierrscht bis 
zu 160° vor, die Konz. des dickfl. braunen S/( wiichst bis zu etwa 190—200°; es 
scheint also, daB die Leitfiihigkeit yon S  ̂ >  Leitfiihigkeit von S/r D ie elektrolyt, 
Leitfiihigkeit beruht yermutlieh auf einer Wanderung von Sj- bezw. S^-Ionen zu 
den Elektroden u. Abseheidung an denselben, was dann die Polarisation yerursaeht. 
Vf. gibt eine theoret. Ableitung dafiir, daB in diesem Pall die Leitfiihigkeit um- 
gekehrt proportional der Zeit des Stromdurehgangs seiu muB; eine Beziehung, die 
sich gut mit dem Verlauf der experimentell ermittelten Kuryen deckt. (Proc. Cam
bridge Philos. Soc. 22. 393—99. 1924. Emmanuel Coli.) F rankenburger

F . F oerster , TJbcr Bildung w id  Zeraetzung von Polyihionaten. Bemerlcung zu 
einer M itteilung von E ditli Josephy. DaB Josep h y  (Ztsehr. f. anorg. u. allg. Ch. 135. 
21; C. 1924. II. 287) im Gegensatz zu F O rster  u . H o rn ig  (Ztsehr. f. anorg. u. 
allg. Ch. 125. 8 6 ; C. 1923. I. 571) beim Zerfall der Polythionate kein Thiosulfat 
fand, erkliirt sich durch ungenugende Bestinimungsmethode, dereń Ergebnisse z. B. 
durch COs-Gehalt der angewandten NaOH-Lsg. entstellt werden konnten. Yf. u.
0. S m itt benutzten zur Thiosulfatbest. neben Sulfit die Methode von K u r te n a c k e r  
(Ztsehr. f. anorg. u. allg. Ch. 134. 265; C. 1924. II. 87) u. fanden, daB [Ss0 3"] 
zeitweise Va o der ursprunglichen [S30„"] betriigt, wenn man eine 0,1-mol. K2S3O0- 
Lsg. bei 25° sich zersetzen liiBt. In groBeren Konzz. findet man Thiosulfat bei 
K2S30 0-Zers. in schwacli alkal. Lsgg., da der S20 3''-Abbau hier ausbleibt. — Eine 
von J o sep h y  angegebene B. yon II2S beim Zerfall yon Tetra- u. Pentathionaten 
in sd. W . konnte yom Vf. u. H o rn ig  nicht bestatigt werden, wie auch die un- 
mittclbare B. von HoS50 6 aus SO, u. S in W . D ie Entstchung von Polythionsauren 
bei Einw. des S 0 2 auf Scliwefelmilch bei 100° wurde von L an ge (ygl. F o e r s te r ,  
L an ge, D rossb ach  u . S e id e ł , Ztsehr. f. anorg. u. allg. Ch. 128. 260; C. 1923.
III. 345) nachgewiesen; Vf. wieś jetzt mit H o rn ig  speziell die Pentathionsaure 
nach. Sie entsteht aber nur aus dem Thiosulfat, das ais Zwisclienprod. dient, wie 
R, V o g e l  (Diss., Dresden 1923) zeigte. Angesichts dieser Tatsachen haltV f. seine 
Reaktionsscliemen (ygl. auch F o er ster  u. Mommsen, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 
258; C. 1924. I. 1337) aufrecht. (Ztsehr. f. anorg. u. allg. Ch. 139. 246—60. 141. 
228—30. 1924. Dresden, Techn. Hochseli.) B ikerm an.

R aym ond  T. B ir g e , Aktiver Stickstoff. Yf. diskutiert die Ansichten von 
S a h a  u. S u r  (Philos. Magazine [6] 48 . 421; C. 1924. II. 2389) uber die Natur des akt 
Stickstoffs unter Betonung der Tatsache, daB im Spektrum des Nachlcuchtcns des 
ak t N 2 die sogenannten «-Banden mit einzelnen Banden der 1. positiyen Gruppe des 
Nj-Spektrums, allerdings mit anderer Intensitiitsyerteilung, ident. sind. Das stiirkste 
Band der a-Gruppe entspricht einem Ns-Mol., d e s s e n  Schwingungsencrgie bis auf 
einen, der Quantenzahl 11 entsprechenden Betrag erhoht ist; der akt. N2 scheint 
also aus m e t a s ta b i le n  N2-Molekulen zu bestehen, welche unter Emission der 
«-Banden in den n. Zustand zuriickkehren; der energiereichere Zustand erkliirt 
auch die gesteigerte chem. Reaktionsfiihigkeit der Molekule. Yf. behandelt im 
einzelnen die Zusainmenhangc zwischen Quantenenergie der Elektronenbahnen u. 
Schwingungsenergie des N 2-Mol. mit den Linien u. Banden des Emissionsspektrums; 
er wendet sich gegen die Ansicht von S a h a  u. S u r , daB akt. N2 aus n. N , durch 

VII. 1 . 14
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Aufnahme einer Anregungsenergie von 8,5 V. entsteht; nach seinen Berecbnungen 
betragt die Energie etwa 11,5 V. D ie Notwendigkeit der Anwesenheit von Spuren 
elektronegatiyer Stoffe fiir dic Bestiindigkeit deB akt. N 2 deutet Vf. im AnschluB 
an L e w is  (Naturę 111. 599; C. 1923. III. 181) damit, daB durch dieselben die die 
Bestiindigkeit der metastabilen Moll. des akt. N 2 gefiihrdenden Elektronen entfernt 
werden; ein UberschuB derartiger, starkę molekulare Kraftfelder aufweisender 
elektronegatiyer Substanzen wirkt naturgemSB infolgc der Moglichkeit storender 
ZusammenstoBe mit den metastabilen Moll. des akt. N 2 ebenfalls schadlich auf 
dessen Bestiindigkeit. Ist 0 2 ais elektronegative'Substanz zugegen, so werden sich  
bei dereń Zusammenstofien mit den akt. N 2-Moll. angeregtc, metastabile NO-Moll. 
bilden, welche in den n. Zustand zuruekkehren u. hierbei vielleicht die /?- oder 
/-G ruppe des Nachleuchtens yerursachen. (Naturę 114. 642—43. 1924. California, 
Univ.) F r a n k e n b u r g e r .

J. A. M. van  L iem pt, D as Zustandsdiagramm des Kolilenstojfs. (Vgl. Natur- 
wissenschaften 12. 578; C. 1924. II. 1324.) Zusammenfassende Darst. Vf. halt 
an der Formel von J ę d r z e je w sk i - W e r t e n s t e in -v a n  L aar fest. Der F.>760 der 
Kobie liegt >  4500°. (Chem. W eekblad 21. 517—24. 1924. Eindlioven, N. V. P h il ip s  
Gloeilarapenfabrieken.) G r o szfeld .

A lb ert F . 0 . Germ ann, D ie Reaktionsfaliigkcit von fliissigem Phosgen. (Science 
6 0 . 434. 1924. — C. 1924. II. 1766. 2224.) B e h r l e .

G. W . M orey  und U . L. B ow en , D as binare System Natriummetasilicat-Kiesel- 
siiure. Der F. von Na.,SiO:i ist 10S8°, das Eutekticum Na.,Si03-NaźSi2Ob (62,5 Mol.-0/, 
NajSiOs, 37,5 Mol.-% S i0 2) hat F. 840°. Na^Si.,0;, bat F. 874°, seine F.-Kurve ist 
durch ein ungewohnlich flaches Maximum charakterisiert. Das Eutekticum Na^Sifi;,- 
Quarz (35 Mol.-°/0 NaJS i03, 65 Mol.-% S i0 2) hat F. 793°. Zum SchluB besprechen 
W . die Bedeutung dieses niedrigschm. Eutekticums fiir die Petrologie u. Glastechnik. 
(Journ. Physical Chem. 28. 1167—79. 1924. Washington, Ca r n e g ie -IiisŁ) Za h d e r .

A. J. B erry , Dic TIuillo-Thalli-IIalogenide. Vf. berichtet iiber die bisherigen 
Arbeiten iiber Yerbb. von Halogeniden des 3-wertigen T l mit solehen des 1-wertigen, 
in welchen gewohnlich die Annalime gegenseitiger Lsgg. dieser Halogenide bezw . 
von Mischkrystallrciben zwischen don wohldefinierten Typen T1X3-T1X u.. TDŁ,- 
3T1X gemacht wird. Yf. iindet, daB aus Gemischen von Lsgg. des Tl'” u. des 
Tl' trotz wechselnder Zus. konstant zusammengesetzte Bodenkorper sich aus- 
scheiden. Ilerst. der TlCl3-Lsg. erfolgt durch Losen von TLj03 in HC1 u. Best. 
des Cl-Gehaltes mit AgNOs-Lsg. in Ggw. von CH3C 00(N H J u. K2CrO., ais Indicator. 
Zu gleichen Mengen dieser TlCl3-Lsg. werden yerschiedene Mcngen von TlCl-Lsg. 
gegeben, die Miscliungen erhitet, eisgekiihlt u. dic ausgeschicdenen Krystalle nach 
Trocknen analysiert. Trotz Yariieruug der zugegebenen TlCl-Mengen im Verhaltnis 
1 : 3 scheiden sich stets Krystalle vom Aquivalentgew. 509 u. einem TlCl-Gehalt 
von 30,5°/o aus, was mit der Formel T1C13-3T1C1 sich deckt (514,5 bezw. 30,2%). 
Dieses Sesąuichlorid ist deshalb kein Endglied einer Mischkrystallreihe, sondem  
eine wohldefiniertc Verb. Vf. diskutiert die Moglichkeit einer Isomerie bei den 
Chlorobromiden zwischen T l4Cl3Br3 (TlBr3-3TiCl bezw. TlCl3 -3TlBr); die Frage 
nach der Zus. dieser Yerbb. ist nur durch analyt. Trennung der Tl"' voń der Tl'- 
Komponente moglich. CII3OH lost lediglich das Tl'"-Salz u. ergibt ein Verh;iltnis 
von T l : Cl =  1 : 3 der gel. Substanz. Priifungen, ob der Alkohol beim Losen TI " 
zu Tl' reduziert, ergaben negative Resultate. Yf. sucht, durch Einw. einer T1C1- 
auf eine TlBr3-Lsg. eine Verb. TlBrs*3TlCl zu erhalten. D ie in der Hitze ge- 
mischten Lsgg. lassen beim Erkalten orangefarbene Krystalle yom Mol.-Gcw. 564, 
579, 588 u. 590 (in yerschiedenen Verss.) sich absetzen (bereebnet 581,2). Beim  
Ausziehen^mit CH3OH erwcist sich die 1. Komponente ais reines TlBr3 (Verhaltnis 
T l : Br =  1 : 3,2); der ungeloste Ikstandteil besteht lediglich aus T1C1. Somit
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entsteht beim Vermischen von TlBr3- mit TlCl-Lsgg. dic Verb. TIBr,• 3T1C1. 
Zwecks Herst, der Yerb. TlCl3 -3T lB r werden TiBr-Lsgg. mit TlCl3-Lsg. gemiseht. 
Es fallen stets gelbe, dem Tl-Sesquichlorid iilmelndc, jedoch etwas dunklere Krystalle 
aus, gleichgiiltig, in welcher Art die Lsgg. vermiseht werden. Extraktionen mit 
CHjOH erweisen die Anwesenheit von ldeinen Mengen Br sowohl in der Tl'- ais 
auch in der Tl"'-Komponente, der Hauptbestandteil war jedocli stets Chlorid. 
Mol.-Gew. der Krystalle ergab sieli zu 524—534. D ie berechneten Werte lassen 
folgern, daB die Krystalle die Zus. T1CI3 • 3 T1C1 liaben u. daneben etwas Bromid 
aufnehmen: dic D arst der Verb. TlCl3-3TlBr ist somit auf diesem W eg nicht 
moglieh. Vf. stellt weiterhin das Dibromid TlBr3-TlBr dar (feinc gelbe Nadeln 
vom Mol.-Gew. 370—364, ber. 364). Das dunkelrote Sesąuibromid TlBr3*3TlBr ist 
schwierig herstellbar, die Priiparate liaben gewćihnlich ein klcineres ais das ber. 
Mol.-Gew. Das Dibromid wird durch Feuclitigkeit in das Sesąuibromid -j- TlBr3 

unter Rotfiirbung zersetzt. In wss. Lsg. zeigen die Tl'-Tr"-Halogenide nur die 
Bkk. ihrer Ionen u. geben keine Anzeichen fiir das Vorhandensein von komplexen 
lonen (vgl. dagegen Me y e r , Ztselir. f. anorgan. Cli. 32. 72 [1902]). Bei Temp.- 
Veriinderungen zeigen die Thallo-Thalli-IIalogenide markante Farbiinderungen: 
Abkiihlung bewirkt Abnahme der Farbintensit-iit: das Sesąuichlorid wird in fl. Luft 
getauclit weiB; das rote Sesąuibromid u. Chlorobromid werden gelb. (Proc. Cam
bridge Philos. Soc. 22. 363—68. 1924. Downing Coli.) F r a n k e n b u r g e r .

A. Sm its, D as eleJcłromotorische Verhalten des Aluminiums. I. Bringt man eine 
Al-Elektrode aus einer Lsg. von reinem Al-Salz in eine mit Hg-Salz versetzte Al- 
Lsg., so wird das Potential zuerst edlcr, erreicht sclinell ein Maximum, um dann 
schnell wieder abzufallen auf ein unterhalb des Anfangspunktcs gelegenes Minimum 
u. steigt allmahlich wieder zu einem in der Niihe des Ilg-Potentials liegenden Wert 
an, der dann konstant bleibt. Mit Hilfe des Sclimelzpunktdiagramms des Systems Al-Hg, 
das keine Anzeichen fur die Existenz einer Verb., sondern nur beim Umwandlunga- 
punkt des Al, 5S5°, einen Wendepunkt zeigt, war es moglieh, den Typus des 
E-X-Diagramms (X =  Zus. der Elektrode) fiir das System Al-Hg-Elektrolyt zu 
bestimmen. D ie W rkg. des im A l gel. H g muB eine katalyt. sein u. das Potential 
des amalgamierten A l infolge der durch den Angriff bewirkten Anderung des 
inneren Gleicbgewichts (vom Vf. „Verstorung“ genannt) weniger negativ sein 
ais das Potential des im inneren Gleichgewicht befindliclien Al. Eine polierte 
Al-Platte verhielt sich anfangs elektromotor. anders ais eine gebeizte u. dann mit 
W . abgewaschenc; dic Ursache wurde in dem Abwaschen gefunden u. wird durch 
Verstorungen erkliirt. Ausgedelinte Verss. beschiiftigen sich mit dem elektromotor. 
Verh. von A l in AlCla-Lsgg. yerschicdener [H']. Oberhalb [H'] =  10°’2 u. unterhalb 
10— 10 ist Al zwar gewissermaBcn verstort, aber aktiv, zwischen 10— 0,1 u. 10— 8,5 

stark yerstort oder passiv. D ie Al-Elektrode verhalt sich nic wie eine H2-Elektrode 
u. fiillt stets Hg-Ionen momentan, kann also nic mit einer Oxydschiclit bedcckt seiu. 
D as gefundene elektromotor. Verh. laBt sich mittels der aus der Theorie der Allo- 
tropie hervorgehenden Betrachtungen iiber elektromotor. Gleichgewiclite sehr gut 
erkliiren. Vf. betont zum SchluB seine Annahme, daB die metali, u. fl. Grenz- 
schichten, die miteinander in heterogenem Gleichgewicht sind, dieselben Bestand- 
teile enthalten, naturlich in sehr yerschiedener Konz. Nimmt also, was Vf. fiir 
sehr wahrscheinlich hiilt, die Orientierung in der Fl. bei Annaherung an die Metall- 
fliiche stark, aber kontinuierlich zu, so ist der Ubergang M etall-Elektrolyt kon- 
tinuierlich. (Ztselir. f. Elektrochem. 30 . 423—35. 1924. Amsterdam, Univ.) IIer ter .

F . K rauss und H . G erlach, Studien zur Chemie des Berylliums. I. Zur Kenntnis 
des Beryllium sulfats und seiner H ydrate. D ie strittige Existenz der verschiedcnen 
Hydrate des Berylliumsulfats wird dadurcli entschicden, daB es Vff. gelingt, durch 
Erhitzen des B eS 0 4 • 4 II,O auf passende Tempp. Salze mit jedem gewunschtcn

14*
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W assergehalt von 0 bis 4 H 20  lierzustellen. Dor systemat. Abbau der gonannten 
Yerb. im Hiittigsclien Tensi-Eudiometer (Ztschr. f. auorg. u. allg. Ch. 114. 162;
G. 1921. I. 608) zeigt jedoch, daC mit Sicherheit neben dem. wasserfreien Sab nur 
die Hydrate B eS 0 4 • 2 H20  u. BcSOt • 4II20  ais chem. Verbb. angesprochen werden 
diirfen, wiihrend iiber die Esistenz des 1-Hydrates noch ńiclit eindeutige Fest- 
stellungeu gemacht werden konnen. Es ersclieint niimlich nicht ausgesclilosseh, 
daB ein Monohydrat ais chem. Individuum wohl existiert, aber daB sein Existenz- 
gebiet wegen Neigung zur B. yon Mischkrystallen sowohl mit dem 2-Hydrat wie 
mit dem wasserfreien Salz weitgehend eingesclirankt wird. Im Gegensatz zu iilteren 
Arbeiten gelingt es Vff. weder das Beryllmmsulfat-6-Hydrat (W ir th , Ztschr. f. 
anorg. u. allg. Ch. 79. 35'7; C. 1913. I. 779) noch das 7-Hydrat lierzustellen. Fur 
die Darst. der Hydrate 0, 2 u. 4 empfehlen Yff. u. a. die folgenden Yerff. B eS 0 4-4 H j0  
wird erhalten durch ErwSrmen von Be(OIT)2 in verd. H=S 0 4 (spezif. Gewicht
1,070) u. Einengen der filtricrten Lsg. D ie Krystalle werden mit A. gewaschen. Je 
ls td . Erhitzen des 4-Hydrats auf 120° bezw. auf 400° liefert die Verb. B eS 0 4 • 2H 20  
bezw. das wasserfreie Salz. Abgabe yon SO;! wird erst oberlialb 580° beobachtet. 
D ie Gesamtbildungswiirme des 4-Hydrates bereehnen Vff. aus der Abbaukurye 
nach der Nernstschen Niilierungsformel. Fiir die Rk. B eS 0 4 (fest) +  4 ILO 
(Dampf) =  B eS 0 4 -4 H 20  wird ein Wert yon 79140 cal. mitgeteilt. (Ztschr. f. 
anorg. u. allg. Ch. 140. 61—80. 1924. Braunscliweig, Techn. Hochsch.) G o lterm .

Iii. de K ay T hom pson, D ic Geicimmng von Chromatcn aus Ferro chrom-Anoden. 
(Nach Verss. von Y . C. H su, R . R . R id g w a y , C. A. N orton  und G. G. K earful.) 
D ie Darst. von Chromatcn auf elektrochem. W ege wurde untersucht, bosonders die 
Wrkg. von Stromdichte, Temp., Konz. des Elektrolyten u. Zus. der Anodo auf die 
Strom- u. Energieausbeute. Anoden aus reinem Cr losten sich mit einer Strom- 
ausbeute yon 100% in NaOH oder Na2C 03, mit waclisendem Fe-Gehalt — yerwandt 
wurden Elektroden mit 68,70 u. 78,75°/0 Cr — sank die Stromausbeute. In allen 
Fiillen war in NaOH die Energieausbeute, gemessen in Kilowattstdn. pro kg N a,C r04. 
besser ais in Na2C 03. Ein Minimum der Stromausbeute gaben, unabluingig von  
der Stromdichte," alle Elektroden in 5°/0ig. NaOH, wiihrend in allen Elektrolyten  
bei einer Stromdichte von 5 Amp/qdm sich ein Minimum zeigte. Niedrige Strom- 
dicliten u. hohe Konzz. des Elektrolyten bewirkten Abscheidung nicht kolloidalen, 
leicht abfiltrierbaren Anodenschlamms, der nie Cr enthielt. D ie Temp. war ohne 
EinfluB auf die Stromausbeute, doch stieg mit der Temp. die Energieausbeute. 
Eine den Stromdurchgang hindernde Schicht bildete sich an der Anodę nicht. Ein 
Kosteniibersclilag zeigt, daB das Verf. techn. W ert nicht besitzt. (Trans. Amer./ 
Electr. Soc. 46 . 14 S. 1924. Mass. Inst. o f Techn. Cambridge [Mass.] Sep.) IIe r t e r .

A. P o p o w itzk i f ,  Uber die chemiscke Zersetzung von Bichromaten unter Licht- 
einflufi bei Gegenwart yon orgaimclien Substanzen. Bei Belichtimg yon mit einer 
K2Ci'20 ;- Lsg. durchgetriinkter Gelatin^ wird das Bichromat reduziert. A uf Analysen 
E d er s  („Das Pigmentyerf. u. die Heliograyiire", Halle 1896) fuBend, gibt Vf. der 
entstehenden Yerb. die Fonnel 4Cr<,Os -3CrOs u. zeigt, daB sie sich an die Reihe 
bekannter Chromoxyde gut anschlieBt. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 55. 1— 6 . 
1922/24.) BlKEItMAN.

J. A rv id  H e d v a ll utul J . H eu b erger , Flatzwechselrcaktionen zwischen festen 
Pliascn. IV. (III. vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 135. 49; C. 1924. II. 164.) Zur 
Entkraftung der B a la r e w sc lie n  Kritik (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 134. 117; C. 
1924. n .  296), daB es sieli bei den friilier yon Vff. mitgeteilten Rkk. zwischen  
Oxyden einerseits u. Carbonaten, Sulfaten u. Phosphaten yon Ca, Fe u. A g anderer- 
seits nicht um Rkk. fester Phasen, sondem  um Rkk. gesehmolzener Hydroxyde 
handle, werden Verss. mit sorgfaltig getrockneten Substanzen yorgenommen. Z. B. 
wird ein Ag-Schiffclien mit getrennten Portionen yon trockenem F ejS O j-  u. BaO
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im Quarzrohr durch 2std. Erhitzen wenig unterhalb der Zers.-Temp. des Feo(SO.,)3 

unter Durchleiten yon reinem, trockencm N 2 extrem getrocknet. Nach Ahkiihlung 
auf 200° werden die Substanzen von auBen mit Hilfe eines luftdicht eingefuhrten 
Drahtes gemischt. Dann erst erfolgt Erhitzung auf Ek.-Temp. (350—360°). Trotz 
unyollstandiger Durchmischung der Substanzen findet Ek. statt, dereń Prod. Fe2Os 
deutlich zu erkennen ist. Es ist weiter zu beachten, daB aueh bei nicht besonders 
getroekneten Oxyden der Gehalt an Hydrosyd Werte yon 0,72% fur BaO u. 0,45% 
(bereebnet ais H 2Ó) fiir SrO nicht ubersteigt, wiilirend die Reaktionsausbeute 90°/0 
u. mehr erreicht. D ie Mitwirkung des W . kann also lceine wesentliehe, das Ein- 
treten der Ek. bedingende, sondera nur eine die Yollstandigkeit der Umsetzung 
fordernde bezw. ihre Eichtung bestimmende sein. Gegen die B a la r e w sc h e  Kritik 
spricht aueh die Ubereineinstimmung der Eeaktionstempp. der yerscliiedensten 
Systeme wie BaO, SrO, CaO einerseils mit A gN 0 3 oder A g2S 0 4 andererseits, weil 
es unwahrseheinlich wiire, daB die entsprechenden eutekt. Schmelztempp. in B a la -  
rew sch en  Sinne so weitgehende Ubereinstimmung untereinander zeigen sollten. 
(Ztsehr. f. anorg. u. allg. Ch. 1 4 0 . 243—52. 1924. Orebro, Techn. Scliule.) G o lterm .

A. C olani, U ber das saure Uranylacetat. Das Salz, 2(C2II40 2),
2 H 20 , wird erhalten, wenn 500 ccm sd. Eg. nach u. nach mit 12 g  fein gepulyertem 
U 0 3, ILO yersetzt werden. Mit der Zugabe von U 0 3 wird aufgehdrt, wenn die 
Lsg. beginnt, sich milchig zu truben; es wird danach einige Min. beim Kp. gehalten 
u. die klare Lsg. dekantiert. Beim Abkiihlen scheidet sich ein gelbes Pulyer ab, 
das bald in Krystalle iibergeht. D ie Verb. dissoziiert an der Luft leielit in CH3COOH 
u. Uranylacetat; im Laufe von 72 Stdn. ist der Zerfall yollstiindig; durch W. u. 
verd. Essigsiiure ebenfalls yollstandige Zers'. D ie Ausbeute an saurem Acetat wird 
yerbessert, wenn zur Darst. ein mit 10—20% W . yerd. Eg. benutzt wird; statt 
U 0 3, II20  kann aueh Uranylacetat. zur Darst. yerwandt werden; das saure Salz 
entsteht durch langeres Digerieren des Uranylacetats mit Eg.; os bildet sich aueh, 
wenn Uranylacetat in diinner Sehicht mit Essigsiiuredampfen bei gewohnliclier 
Temp. in Beriihrung ist. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 35. 1305— 7. 1924.) H a.

W .  H erz  und E d ith  M artin , D ie Loslichkeit von Bleiclilorid in JEssigsaure. 
Uberschiissiges PbCl2 wurde 18 Stdn. Iang bei 25° mit Essigsaurelsgg. von yer- 
schiedenen Konzz. geschuttelt. Gleiche Erhohung des Essigsaurezusatzes erniedrigt 
die PbCl2-Loslichkeit in mit steigender Essigsaurekonz. sinkendem Grade. Eine 
Lsg. von der Aciditfit 1,02 enthalt 0,03365 Moll. Pb/l; 3,04: 0,02266; 5,87: 0,01163; 
8,94: 0,00505; 11,24: 0,00258; 13,28: 0,00136; 14,90: 0,00120. (Ztsehr. f. anorg. u. 
allg. Ch. 140. 339—40. 1924. Breslau, Univ.) Za n d e r .

A lb ert E. 0 . G erm ann, D ie E inwirkwig von Chlor au f Quecksilber. Sorg- 
faltig durch Phosgeii getrocknetes reines CL reagiert augenblicklich mit ebenso 
yorbehandeltem reinen trockenen l ig . D ie Moglichkeit, daB das Phosgen katalyt. 
wirken konnte, hitlt Vf. fiir ausgeschlossen. (Journ. Physical Chem. 28. 1218—20. 
1924. STANFOBD-Uniy., Cal.) Za n d e r .

A. K ruger, i i  ber normales und basischcs Kupfersulfął. Fiir das bei der Hydro- 
lyse des Kupferyitriols in yerd. Lsgg. in Ggw. yon essigsaurem Na entstehende 
griine bas. Sulfat, „Ca sselm a n n s  Grun“, bestatigt Yf. die Zus. 8C it0 -2S 03-7JL,O. 
D ie Hydrolyse des Kupferyitriols fiir sich ergab bas. Sulfate von wechselnder Zus., 
darunter 6 CiiO-2 S 0 3-oIL O ; mit steigender Verdunnung ( =  Abnahme der [H ] der 
gebildeten fręien H:S 0 4) der Lsgg. nahern sich die Werte der gebildeten bas. Sulfate 
immer mehr denen yon Ca sselm a n n s  Grun; bei N eutralisation der freien Saure 
durch KHCO0 entsteht dieses wieder in der oben angegebenen Zus., fast unl. in 
W ., wird yon Siiuren zers., geht in k. l% lg- NaOH in ein Gemisch yon blauem 
bas. Salz u. blauem Hydrosyd iiber. —  Langit, i  Cu O • SO:s ■ 4 1L2 O , wird yom VL 
durch Hydrolyse von Kupferyitriol in Ggw. von K H C03, Na-Acetat oder MgO dar-
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gestellt, fast unl. in W., wird durch Siiurcn zcrs., durch verd. Siiuren in das griini; 
bas. Sulfat ubergefuhrt. — 4C 'u0-S03-5II„0  ist oft nebeu dcm bas. Sulfat mit 
4ILO erhaltcn wordeu u. diesem im Verli. sehr ahnlich. '

Schwarzes Kupfci'hydroxyd, 8 C u 0 -II ,0 (? ), eignet sieli wegen soiner kornigeń 
Beschaffenlieit zur analyt. Best. des Cii, ist leiclit auswaschbar u. kann im Go ocli- 
selien T iegel filtriert werden. Durch selir langsames EingicBen von yerd. Sodalsg. 
in die sd. Kupfcrsulfatlsg. wird zunachst das bas. Salz gefallt u. dann durch einen 
UberseliuB des Fiillungsniittels in das Hydroxyd iibergefiihrt. Zum ScliluB bc- 
schreibt Yf. die Darst. yon reineni n. Kupfersulfat u. Metlioden, um einen Uber
schuB yon Base oder Saure in Kupfersulfatlsgg. zu erkennen u. zu yermeiden. 
(Journ. f. prakt. Ch. 108. 278—96. 1924.) Za n d e r .

Joh n  H u gh es M u ller  und H orace E . B lank , Die Allotropie von Germanium- 
dioxyd. W enn G e0 4-Lsgg. eingedampft u. die Riickstiinde iiber einem Bunscn1 

brenner gegliiht werden, ist ein geringer Tcil des Kiickstandcs, der sich zu 99,4°/0 

ais G e0 2 erwies, nicht in W . 1., wfihrend sich die Hauptmenge in k. W . langsam, 
in h. W . sclmell lost. Der in W . unl. Teil ist auch unl. in HC1, Nu OII u. NH,OH  
u. auch in IIP, worin durch Hydrolyse von GeF.t erhaltenes GeO» unter Wiirmeentw.
11. ist. Alle Formeu des G e0 2 selim. bei holien Tempp. u. bilden yiscose FIL, die 
beim Abkuhlen zu einer glasigen M. erstarren, die in k. W . w enig, in sd: W- U- 
ist. Auch wenn sie fein geinalilen wird, bildet die M. vor der A uf lsg. keine 
milchige Suspension, w ie das durch Hydrolyse erlialtene D iosyd  es tut. Durch 
Schmelzen kann also dic unl. Form des G c02 in eine 1. ubergefuhrt werden. 
Uuterschiede in der Krystallform bei den drei yerschiedenen Modifikationen 
wurden nicht beobaclitet. D ie Ergebnfsse der zur Best. der giinstigsten Temp. fiir 
die Ausbcute an unl. GeOa bei 4-std. Gliilien ausgefiihrten Yerss. sind graph. 
dargcstcllt, ais optimale Temp. ergab sich 380°, wo ca. S,5°/o GeO„ in dic unl. 
Form ubergefuhrt sind. D ie Umwandlung beginnt bei 225° u. liort erst beim
F . (1090° F. 1100°) auf. W enn bei konstanter Temp. (280°) die Dauer des 
Erhitzens zunimmt, so wiiclist die Ausbeute an unl. Form anfangs sehr sclmell, be
ginnt aber nach 15 Stdn. sieli asymptot. einem Grenzwert zu naliern (ca. 15%), so daB 
eine vollstandige Umwandlung in dic unl. Modifikation ausgesclilossen bleibt. Zui- 
Erkliirung dieser Tatsaehen wird angenommen, daB das durch Eindampfen der 
Lsg. erlialtene GeO„ keine homogene Substanz ist, u. daB nur ein Teil dayon mit 
meBbarer Gesehwindigkeit in die unl. Form umwandelbar ist. Im Ganzen miisseń 
also 3 allotrope Modifikationen angenommen werden, yon den beiden 1. Fonnen, 
aus denen das durch Eindampfen der Lsg. erlialtene G e0 2 bestelit, ist die eine mit 
groBerer Gesehwindigkeit in die unl. Form iiberfuhrbar ais die andere. D ie 
lleinigung yon GeOo yon Sulfaten u. Chloriden durch Erliitzen wird beschrieben. 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2358—67. 1924. Philadelpliia [Penn.], Uniy.)' Jo.

G regory P au l B a x ter  und W illia m  Charles Cooper jr ., Eine Reuision des 
Atonigewiehtes von Germanium. I. D ie Analyse von GermaniumtetracMorid. (Vgl. 
Journ. Americ. Chem. Soc. 46 . 357; C. 1924. II. 450.) (JeCZ, wird aus dem ge- 
reinigten Metali durcli Uberleiten eines Cl2-Strómes hergestellt u. durch fraktiouiertć 
Dest. sorgfaltig yon Verunreinigungen, insbesondere yon As, Sb u. Sn befreit. 
Dann wird unter Yerwendung verschiedener VorsiclitsmaBregeln das At.-Gew. des 
Ge aus dem Yerhiiltuis G cC ł,: 4 AgCl ais Mittelwert yon 31 Analysen zu 72,60 be- 
stimmt. (Ag =  107,880, Cl =  35,458.) Spuren yon Ge, w elche im AgCl-Nd. mit- 
gerissen wurden, konnten spektroskop, bestimmt werden. Sie betrugen 0,01°/0 des 
Nd. u. konnten yernachlassigt werden. D ie Analyse des GeCl, wurde so vor- 
genommen, daB das abgewogene Bolirchen. welches das GeCl., enthielt, unter einer 
KOH-Lsg. geoffnet wurde, welche hierauf mit H N 0 3 angesSuert wird. Dio GlasJ 
splitter werden gesammelt u. zuriickgewogeu. Aus der Lsg. wird das GeCl, mittels
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sorgfiiltig gereinigtem A gN 0 3 gefallt, getrocknet u. gewogen. (Journ. Physical Chem. 
28. 1049—66. 1924. Cambridge, Mass.). B ec k eb .

L ouis K a h len b erg  und H erm an H . K a h len b erg , Die Darstellung v m  
metalliscliem Wolfram und einigen seiner Legierungen. Es wurde gefunden, daB sich 
WOs in geschmolzenen Alkalihalogeniden unter Entw. yon CL lost nach der Gleichung 
2 W 0 3 +  2N aCl =  N a .j0 -W 20 6 -f- Cl2. jF/2 TF04 lost sich darin unter Entw. 
von HC1, der sich nur durch liingeres Erhitzen auf 800° vollig entfernen liiBt, zu 
Na.20 -5  WQS. Durćli Elektrolyse an Kohleelektroden laBt sich reines W  in schwarzer. 
pulyeriger Form gewinnen; bei Yerwendung einer Ni-Kathode erhśilt man, wenn 
die Schmelze durch Na2COa neutral gemacht u. bei sehr niedriger Stromdichte 
gearbeitet wird, einen glatten W -Uberzug, der jedoch, da sich die genauen Be- 
dingungen nur wenige Min. innehalten lassen, stets sehr diinn ist. Ist die Schmelze, 
yortcilhaft ein Gemisch von NaCl u. KC1, reich an W 0 3, so scheiden sich bei der 
Elektrolyse Alkali-W -Bronzen ab, bei 55 g ILWO.j in 100 g Schmelzmittel noch 
reines W , bei 60 g bereits eine rote Bronze. Durch Yariation von W 0 3-Konz. u. 
Stromdichte gelangt man zu yioletten, roten, blauen u. gelben Bronzen. Elektrolyse 
mit Kathode aus geschmolzenem Pb fiihrt zu einer W -Pb-Legierung. Zn u. Al 
yerdrangen \V  aus der Schmelze imter B. der entsprechenden Bronzen, nicht jedoch 
F e , so daB dem W  in der Spannungsreihe der Platz zwischen Zn u. Fe zukommt. 
Setzt man der Schmelze die Oxyde oder Chloride von Ni oder Co zu, so erhalt 
man bei der Elektrolyse die entsprechenden Legierungen. Glatte tjberzuge auf Ni 
wurden auch durch Elektrolyse einer Schmelze von 1 g  W 0 3 in 50 g Na^WO,, 
erhalten. (Trans. Amer. Electr. Soc. 46. 11 S. 1924. Madison [W isc.], Uniy. 
Sep.) H e r ter .

E d gar F . Sm ith . Natriunncolframate. (Vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 44. 
2027; C. 1923. I. 26.)' 4 Na., O, 1 0 W 0 3, 23IL O  4 : 10-Salz wird von dem 5 : 12-Salz 
dadurch getrennt, daB jenes nach yollstiindiger Dehydratation in W . 1. ist, dieses 
aber nicht. Das 5 : 12-Salz kann aus der sd. Lsg. des 1 : 1-Salzes mittels HC1 (vgl. 
S c h e ib l e r , Journ. f. prakt. Ch. 83. 278. [1861J) alleine erhalten werden, wenn [H‘] 
der L sg. zwischen 10— 0 u. 10— 7 liegt; bei [H-] =  10” 8 entsprachen die zuerst 
erhaltenen Krystalle der Zus. 9 :3 2 , das Filtrat hieryon ergab das 5 : 12-Salz. Mit 
CH3COOH wurde ebenfalls das 5 : 12-Salz erhalten. — Leitf&higkeitsmessungen an 
mit fąst auf 100° erwiirmten Lsgg. des 1 : 1 -Salzes, die alltnahlicli mit HC1 yersetzt 
wurden, lassen auf B. des 3 :7 ,  5 :1 2  u. 4:10-Salzes sclilieBen. Das 3 : 7-Salz 
entsteht aus 32,36 g 1 : 1-Salz -j- 20,6 ccm HC1 (1 ccm =  0,1987 g  IICl), das 5 : 12-Salz 
braucht zu seiner B. 21,0 ccm, das 4 : 10-Salz 21,6 ccm Siiure. D ic Salze Na,_0-2 WO~ 
(1:2) u. N a M -3  W 0 3 (1:3) konnten durch wechselnde Zugabe von W 0 3 zu 
NajO-W Os experimer.tell nicht erhalten werden, sondern es entsteht nur das 5 : 12-Ss.lz. 
D iese Verb. (Natńumparawolfraniat) ist nach Verss. des Vfs. u. den Ergcbnissen 
der Arbeiten yon Sc h e ib l e r  (Journ. f. prakt. Ch. 83. 283) u. v . K n o r re  (Journ. 
f. prakt. Ch. 27. 49 [1883]) ais Doppelsalz des 1 :1 -  u. 1 : 3-Salzes aufzufassen. 
Quantitative Unterss. uber Zers. u. B. des 5 : 12-Salzes beweisen, daB seine Zus. 
der Formel 8{NcuO- W 0 3) -]- 7 (Na,,0-4 W'03) -f- aq entspricht. Das 5 : 1 2 -Salz kann 
auch synthet. erhalten werden, wenn eine wss. Lsg. yon 8 Mol des 1 : 1 -Salzes mit 
einer solchen yon 7 Mol des 1 : 4-Salzes uber Nacht stehen bleibt. Bei Darst. des 
5 : 12-Salzes hat Vf. oft im Filtrat bei sclinellem Eindampfen das yon Marignac 
(Ann. Chim. et Phys. [3] 69. 5. [1863]) beschriebene 3Na^O, 7 W 0 3 -f- 16 (oder 21) H^O 
erhalten. D ie auf Grund von Hydrolyseergebnissen gewonnene AufFassung, daB 
dieses Salz entstanden sein konnte nach: 5 (N a ,0*W 0 3 +  2ILO) -f- 4(N a,0-4  W 0 3 -f-
9,5 H„0) =  3(3N a,0 -7  W 0 3 - f  16H 20) lieB"sich durch die Synthese bestiitigen; 
wurden das 1 :1  u. das 1 : 4-Salz im Verhaltnis 1:2,83 zusammengebracht, so 
krystallisierte das 3 : 7-Salz aus. Aus dieser Synthese ist weiterhin zu sclilieBen,
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daB die para- W olframate die Formcl des 5 : 12-Salzes besitzen. Synthesen nach 
den Gleichungen: 3 N łO -2 W O ; =  2 (N ą ,0 -W 0 3) +  N ą!0 - 4 W 0 I) u. N a .,0 -W 0 3.-f- 
2(N % 0-4 W 0 3) =  3 (N .\,0 - o W 0 3) lieBen sich nicht yerwirklichen. — D a das 1 : 4Na- 
Salz durch ubersehussiges Alkali in das 1 :1  Salz iibergeht, wurde versucht, ersteres 
durch Zugabe bereclineter Mengen Alkali in das 1 :3-Salz zu yerwandeln; es ent- 
stand jedoch das 4\10-Sah, wohl infolge von Hydrolyse des intermediar gebildeten 
1 : 3-Salzes. — Wird eine wss. Na3P 0 4-Lsg. zu einer ;iquivalenten Lsg. des n. Na- 
Wolframats gegeben, so findet beim Stehen in der Kai te selbst nach W ochen keine
B. eines Phosphorwolframats statt. W ird das Gemisch der Lsgg. aber augcsauert 
(HC1) so scheidet sich nach 10-std. Stehen phosphorwolframsaures N a  ab. Es ist 
moglich, daB zur B. des komplexen Salzes das Wolframat ais meta-Salz yorlianden 
sein muB, woruber weitere Verss. AufschluB gcbcn konnen. — Die Annalime 
v. K n o r r es  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 18. 326 [1885]), daB das para- Wolframat in 
zwei Formen existiert, ist nicht riclitig; werden k. Lsgg. des 5 :1 2  Wolframats mit 
k. BaCU-Lsgg. yersetzt, so ist in dem Nd. das Ycrliiiltms B aO : W 0 3 auch gleich  
5 :1 2 , das Salz enthalt 24—26 Mol W .; beim Koelien der Lsg. des 5 : 12-Ba-Salzes 
geht das Yerlialtnis BaO : W 0 3 in 5 : 8 oder 7 :13, je nach dem Grade der Hydrolyse, 
iiber. D ie durch Zugabe von Mn-, Co-, Sr- u. CeZ-Salzlsgg. zu einer k. Lsg. des
o : 12Na- W olfram ats erhaltenen Ndd. entspreelieu in ihrer Zus. ebenfalls dem Yer- 
hUltnis 5 :1 2 . D ie a n a ly t .  U n te r s . d er  W o lfr a m a te  wurde so durchgefiihrt, 
daB das Salz erhitzt wurde; Gewiclitsverlust =  H20-Gehalt. Der Euckstand wurde 
in einer Porzellanschale heiBen Dampfeu von CCI, ausgesetzt, wodurcli W 0 3 entfernt 
wurde u. NaCl ais Riiekstand blieb; dieses wurde auf Na,20  umgerechnet u. aus 
der Differenz mit dem wasserfreien Salz W 0 3 ermittelt. (Chem. N ews 129 . 198—99. 
207—8. 224—25. 240—42. 257—58. 286—87. 1924. Uniy. o f Pennsylyania.) H a.

0. Mineralogische und geologiscke Chemie.
F e l i s  E d gar W orm ser , Abbau, Anreicherung und Handel von G-ranat. Be- 

schreibung der VV. u. Eigenschaften des Granats. AuBerdem beschreibt Y f. die 
Aufbereitung des Gesteins sehr ausfiihrlich. (Engin. Mining Journ. 118. 525—31. 
1924.) E n s z l in .

F r itz  H e id e , iiber den Vateńt. Der Yaterit, kleine 3— 10 fi groBe Spharolithe, 
wird entgegen den Befunden anderer Autoren ais selbstiindige Modifikation von 
CaCOs behauptet u. seine Existenz durch eine Analyse, durch die mogliche Um- 
wandlung in Aragonit u. durch ein Debye-Scherrer Diagramm sicliergestellt. E r  
ist nach den angegebenen Darstellungsmetlioden stets wasserlialtig. v. O iilsh a u se n  
fand fUr den Vaterit ein hexagonales Gitter mit a —  4,120 i n , c  =  8,556 iL a  CaCOs 
konnte nicht festgestellt werden. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. 19 2 4 . 641—51. Got- 
tingen, Uniy.) E n s z l in .

F ran cis A. Thom son, Goldadern von mehreren Orten des Batholiłhen von Idaho. 
Das V. ist an die Pegmatite des Granitbatholithen gebunden u. ergab 67,9— 633,9 g  
Gold pro Tonne. (Eng. Mining Journ. 118. 533—40. 1924.) E n s z l in .

G. A. F . M olen graaff und A. L. H a ll, Alkaligranit, Nephelinsyenit, Canadit und 
Foyait im  Yredefort-heuuelland, Siidafrika. Besehreibung u. Analyse der Gesteine. 
(Koninkl. Akad. van W etensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 33 . 509—30. 1924, 
Delft, Geol. Lab.) E n s z l in .

K a rl P r e c lik , iiber einen Ahnandin - Cordierithorn fels unbękannter llerlw n  ft. 
Es handelt sich um ein doppelt umgewandeltes Gestein. Der darin enthaltene 
Granat besteht aus 78,3% Almandin u. 14,7% Pyrop. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. 
1 9 2 4 . 652—64. 1924. Graz, Uniy.) E n s z l in .
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H . H irsch , Bemerkungen zu den Ausfuhrungen von J . Joly  „ Uber die Radio- 
aktw ita t der Gesteine“. (Vgl. J o ly , Naturwissenschaften 12. 693; C. 1924. II. 
1572.) Hinweis auf die von J oly  nicht beriicksichtigte dcutsche Literatur, welche 
teilweise im Widerspruch zu dessen Ausfuhrungen steht. (Naturwissenschaften 12. 
939—40. 1924. Spiez.) B ecker .

B. Gudden, Bemerkungen zu den Ausfuhrungen von J . Joly „Uber die Radio- 
aktivitdt der Gesteine11. (Vgl. vorst. Ref.) Hinweis auf die yon J oly  nicht zitierten 
Arbeiten MOgges ,' welcher die plcocliroit. Hofe der Geateine achon vor 17 Jahren 
durch radioaktiye Erscheinuugen deutete. (Naturwissenschaften 12. 940. 1924. 
Gottingen.) B ec k er .

D. Organisclie Chemie.
N . D. Z elin sk y , Uber die Kontaktkondensation des Acetylem. (Journ. Russ. 

Phys.-Chem. Ges. 55. 140—59. 1923/24. — C. 1924. I. 1170.) B ik e r m a n .
S. S. N am etk in , Zur Fragc uber den Meclianismus der Oxydation ungesattigter 

Verbindungen mittels CJiamdleon. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 55. 70—74. 1923/24.
— C. 1924. II. 1574.) B ik er m a n .

C harles M oureu und R enó Chaux, Darstellung der fl-Chlorpropionsaurc. (Vgl. 
Mo u r e u , Mu r a t  u . T a m p ie r , Ann. de Chimie [9] 15. 221; C. 1921. III. 1228.) 
D ie Darst. geschieht, wie 1. c. angegeben, durch Oxydation von Acroleinchlorhydrat 
mit rauchender H N 0 3 (D. 1,49); Abbildung des App. im Original. D ie Rk. wird 
durchgefiihrt, indem man bei ca. 30—35° das Acroleinchlorhydrat zur HNO„ tropfen 
la!3t (nicht umgekehrt) u. standig riilirt. Nacli beendeter Zugabe wird in einem 
oftenen Kolben allmiihlicli bis zum Kp. des Wasserbades erhitzt. D ie Isolierung der 
j3-Chlorpropionsaure wird bewirkt, indem das Reaktionsgemisch bei ca. 20—25 mm 
u. 40—70° (Olbad) dest. wird; sobald wenig IINOs iibergeht, steigert man die 
Temp. auf 100°. Der bei dieser Temp. zuriickbleibende Anteil wird bei 20 mm 
dest.; Yorlage eines KUhlers ist nicht erforderlich. Bis 105° iibergehendes Prod. 
ist Yorlauf, die j?-Chlorpropionsaurc gelit bei Kp .20 105—107° iiber; Ausbeute 65% 
auf Acrolein bezogen. Durch Anwendung von HNO;), die bei der Dest. keinon 
Ruckstand hinterliiBt, kann die Ausbeute auf 70% gesteigert werden. (Buli. Soc. 
Chim. de France [4] 35. 1360—64. 1924.) H a ber la n d .

A lic e  D uchesne und M arcel D elep in e ,' Autoxydation des Crotonaldehyds. 
Darstellung von Crotonsaure. D ie Darst. von Crotonsaurc gelingt, wenn durch 
einige liintereinander geschaltete GefiiBe mit Crotonaldehyd ein Strom von 0 2 ge- 
leitet wird. Schutteln u. gelindes Erwiirmen (70°) beschleunigt die Oxydation. 
Nacli 3—4tiigigem Durchleiten waren etwa 80% des Aldehyds oxydiert; es ergab 
sich jedoch, daB nicht nur Crotonsaure, sonderu auch Essigsaure u. eine liarzige, 
saure M. entstanden waren. D ie harzige Verb. ist 1. in A., bei der Dest. findet 
tiefgehende Zers. statt; Veresterung mit C2H5OH +  HC1 gibt eine kleine Menge 
einer gelben FI. yon caramelartigem Geruch, Kp.ls 125—170°. Die Isolierung der 
Crotonsaure aus dem Oxydationsgemisch erfolgt am besten durch Dest. mit Wasser- 
dampf, wodurcli unyeritnderter ijd eh y d  ubergetrieben wird; durch Abkuhlcn aut 
0° wird aus dcm Ruckstand Crotonsiiure erhalten, die man weiter reinigen kann, 
indem man sie unter dem gleichen Gewiclit W . schm. u. durch Abkiiblen isoliert; 
farblose Bliittchen, F. 71—72°; Ausbeute auf Aldehyd bezogen 40—50%- Zugabe 
von Katalysatoren (Fe2Os[Colcothar] oder Mn(OH)2) bcsclilcunigt die Oxydation 
ohne jedoeh die Ausbeute zu yerbessern. — Bemerkenswert ist das Verh. des 
Aldehyds in Losungsnmi. bei der Oxydation. Von 40 ccm Aldehyd in 10, 20, 30, 
40 ccm A. hatten sieli nacli 120-std. Durchleiten von 0 2 oxydiert 67, 59, 50, 46%  
Wurde die fiinffache Gewichtsmenge A. zur Lsg. benutzt, so trat keine Oxydation
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mehr ein. Alinlichc Ergebnisse wurden mit W ., A., PAe. u. Bzl. erlialteu. Lagg. 
des Aldebyds (1 Teil) in 15 Teilen A., W ., A., Bzl. u. Essigsiiure wurden 2 Monate 
mit Om in einer durch Hg abgesperrten Glasglocke in Beruhrung gelassen; es ergab 
sich, daB die alkoh. u. wss. Lsg. nach dieser Zeit nicht oxydiert worden w aren; 
bei den anderen Losungsmm. (besonders Essigsiiure) liatte 0 .2 abgenommen; wurden 
gleiche Teile Aldehyd u. A. analog behandelt, so trat Oxydation ein. Der Befund, 
daB von einer gewissen Verd. ab keine Oxydation des Aidehyds stattfindet, wird 
von Vff. so erkliirt, daB die Aldehydmoll. sich mit einer Hiille des Losungsm. um- 
geben, die um so leichter zu bilden ist, je mehr Losungsm. vorlianden ist, u. 
infolgedessen nicht reagieren konncn. — Yerss. Crotonsiiure durch Oxydation des 
Aidehyds mit H N 03, CrOa, PbO oder HgO darzustellen, fulirten nicht zu be- 
friedigenden Ergebnissen. Wird der Aldehyd mittels HC1 in fi-Chlorbutyraldehyd 
tibergefiihrt, dieser durcli UNO., oxydiert u. die ft-Chlorbuttersaure durch NaOH in 
Crotonsaure iibergcfuhrt, so erhiilt man (auf ^9-Chlorbutyraldehyd berechnet) 40 bis 
45% Ausbeute. D a die Oxydation des Chloraldehyds eine heftige Bk. ist, kann 
nur mit kleineren Mengen gearbeitet werden. (Buli. Soe. Chim. de France [4] 35. 
1311— 17. 1924. Paris, Facultć de Pharmacie.) H ab eb laS d .

E . D arm ois und A. H o n n e la itre , i i  ber einige Eigenscliaften des Ammonium- 
dimolybdomalats. (Vgl. D a bm o is  u . P e k in , C. r. d. 1’Acad. des sciences 176. 391; 
C. 1923. III. 1554.) Beim Ansiiuern der Lsgg. von Ammoniumdimolybdomalat 
nimmt die (rechte) Drehung ab u. strebt einem konstanten negativen W erte zu. 
Der Umschlag der reeliten in die linkę Drehung kann aber durch Neutralisation 
der Siiure riickgangig gemacht werden, was beweist, daB der Komplex durch dic 
Siiure nicht ganzlich zerstort wurde. D ie Wiederherst. der urspriinglichen Drehung 
u. der urspriinglichen Botationsdispersion erfolgt bei der Neutralisation so scharf, 
daB man den Komplex ala Indicator benutzen kann. Beispiel: zu 20 ccm Lsg., 
enthaltend 0,4 g Ammoniumdimolybdomalat, wurden 5 ccm HC1 (1,187-n.) zugesetzt 
u. darauf x  ccm NaOH (1,1-n.) zugetropft. D ie Drehung u  (die Rohrlangc 20 cm, 
griine Hg-Linie) war bei x  —  5,30 9,53°; x  — 5,35 9,545°; x  =  5,45 8,92°; das 
Maximum beobachtet: bei x  =  5,36, berechnet: bei x  =  5,38. — Im allgemeinen 
erniedrigen die Sauren die Drehung ihrer Stiirke gemiiB; nur die mit iifo 0 3 eine 
Verb. gebenden Sauren weisen eine stiirkere Wrkg. auf. So wird u  (gelbe Hg-Linie) 
einer 2%ig. Lsg. des Komplexes durch 0,001 Mol. Oxalsdure in 100 ccm von -{-S,32 
auf —0,20 herabgesetzt; bei 0,0014 Mol. ist u  konstant (—1,02 bis 1,10.) Beim  
Verdunsten setzt sieli ein Am»ioniu»ioxalomolybdat, MoO^-NH^-IIGiO.,, ab. Ahnlich 
wirken Phenylglykolsawe (Anderung des Vorzeichens von u  durch ca. 0,0017 Mol./ 
100 ccm), Oitronensaure, Milchsaure u. Weinsaure-, die Wrkg. der /?-Oxybuttera5ure 
entspricht ihrer Stiirke, so daB eine besoudere Wirksamkeit nur den «-Oxysauren 
zukommt. M annit, dessen Verb. mit M o03 bekannt ist (T anbet), erweist sich auch 
sehr wirksam (0,002 Mol. in 100 ccm setzen u  auf 0,95 herab). Brenzcatećhin ver- 
ringert. u  bei derselben Konz. auf 1,80 ahnlich verhalten sich Pyrogallol, Gallus- 
saure u. ilir A thylester; Polyphenole mit OH in m- u. p-Stellung sind unwirksam; 
die Salicylsiiure — entsprechend ihrer Affinitiitskonstante. (C. r. d. 1'Acad. des 
sciences 179. 629—32. 1924.) B ik e b m a n .

M araton T ay lor  B o g er t und E dw ard  M ark S locu m , D ie Synthese einiger 
neuer hoherer aliphatischer Głykole und ungesattigter prim arer Alkohole. Durch 
Kondensation von Na-Acetessigester u. den entsprechenden Jodhydrinaeetaten wurden 
nach untenstehendem Schema 3-Aceto-l-p>-opanol u. 4-Aceto-l-butanol dargestellt, aus 
diesen die tert. Głykole, die bei der Vakuumdest. die ungesdtt. prim aren Alkohole 
geben. B ei Anwendung verschiedener Halogenhydrinester beobachteten Vff., daB 
die Cl-Derivv. vorzugsweise mit der Enol-, die B r-D eriw . teils mit der Enol-, teils 
mit der Keto-, u. die J-Derivv. yorzugsweise mit der Ketoform reagieren. — Kon-
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densation yon Isoamylacetessigsiiureathylester mit JodSthylacetat u. Hydrolyse des 
Kondensationsprod. fiihrte zu u-Jsoamyl-y-oxybuttersaure, die bei der Vakuumdest. 
das entsprecliende Lacton  gab. — Der Umsatz zwischen Halogenhydrinestern mit 
Aldchyden u. Ketonen in Ggw. von Mg gelingt nur, wenn das Kondensationsprod.
1. in A. ist; anderenfalls entstehen harzartige Prodd. u. die Ek. kommt bald zum 
Stillstand. Aus M esitylosyd, y-Brompropylacetat u. Mg wurde erhalten 4,6-Di- 
methyl-3,o-heptadien-l-ol. —• Athylen- u. Trimetliylenbromid reagieren bei niedriger 
Temp. n. mit Mg; aus ersterem -f- Mg n- Butyraldeliyd wurde 4,7-Decandiol er- 
halten.
CH3COCHNaCOOE +  JCH„CH,OCOCIL ->- CH.,COCH(CII„ • CH„OCOCIT3) • COOR ->  

CH3COCH2C H ,.C H ,Ó H  — ->• CHjCR(OMgJ)CH„ • CII, • CfLOMgJ — >- 
CH3CR(OH) • CII, • CII, ■ CIIoOII — >~ CII, • C R : CH • CH, • CK,OH .

Y e r s u c h e .  D ie Umsetzung yon CaH6MgJ -[- Atliylenchlor- oder Jodhydrin  -j- 
Acetoplienon in A. fiihrt beim Erhitzen nur zur B. yon ungesiitt. Gas. die Mg- 
Verb. wurde zum groBteu Teil nicht angegriffen. — 4,6-Dimethyl-3,5-heptadien-l-ol, 
C0H10O =  (CH3)2C : CH-C(CH3) : C H • C H ,■ CH,OH, das aus M esifylosyd, y-Brom- 
propylacetat u. Mg in A. erhaltene Additionsprod. wird hydrolysiert u. im Vakuum 
dest, hellgelbes Ol, Kp. 18 78—80°, Geruch cedernartig; unl. in W ., 1. in A., A. u. 
Aceton; Br in CC14 wird entfiirbt; Acetat hat denselben Geruch. — Werden 2 Mol. 
y-Jodpropylacetat -j- 1 Mol. Methyl-n-butylketon -j- lM g  in H„-Atmosphiire in Ab- 
wesenheit von A. auf 130— 135° crhitzt, so entsteht eine feste Mg-Verb., '/a des Mg 
blieb unyeriindert; Hydrolyse der Mg-Verb. u. nachfolgende Vakuumdest. gab bei 
Kp .20 60° einen ungesiitt. KW -stoff u. yielleicht 30% eines Alkohols. Methyl- 
amyl-, Methylisoamyl- u. Methylhexylkoton ycrhielten sich iihnlich. Giinstigere Er- 
gebnisse wurden auch nicht erhalten, wenn statt Mg amalgamiertes Mg benutzt 
wurde. In diesem Falle trat teilweise Red. ein: aus /-Brompropylacetat -(- n-Heptyl- 
aldehyd -(- Amalgam in A. wurden 5% n-JIeptylalkoliol, Kp. ,5 70—82°, erhalten. —  
W ird der Methyleniither des Trimethylenjodhydrins, CH2(OCIL • CII, • CII2J)2, in A. 
mit Mg u. Methylisoamylketon beliandelt, so tritt auch nach liingerer Zeit keine Rk. 
ein; nach Entfernen des A. u. Erhitzen des Ruckstandes bildet sich eine in A. 
unl. Mg-Verb., die durch W . oder A. langsam zers. wird; Dest. des Zersetzungs- 
prod. gab anscheinend (durch Red. des Ketons entstandenes) 5-Methyl-2-lLexa>iol, 
Kp. 145— 155°. — 4,7-Decandiol, Ci0H„,O2, ziihcs, gelbes 01, Kp-i6 143—147°; Geruch 
angenelim fruchtartig; leichter ais W ., das Acetat riecht iihnlich. — n-Heptylaldehyd 
reagiert mit Mg u. Trimetliylenbromid energ.; es wurde das ILcptadecanglykol(V). Kp .I2 

ca. 200°, u. eine nicht identifiziertc Verb. Kp . 12 ca. 125° erhalten. — Kondensation 
yon Na-Acetessigester -(- Athylenchlorhydrin in A. (8—10 Stdn. kochcn), Hydro
lyse des Kondensationsprod. mit 5% IICl gab 20% Aceton, Hydrolyse mit Ba(OH), 
gab 3% Butyrolacton. — y-Brompropylacetat +  Na-Acetessigester gaben analog 
zum groBten T eil Aceton. — d-Acetobutanol; Darst. durch Hydrolyse des aus /-J o d 
propylacetat +  Na-Acetessigester in A. erhaltenen Kondensationsprod.; dic Reinigung 
geschieht am besten, indem das Ketol bei Kp.2()_ 5(, 109° in Methyldihydropyran u. 
W . gespalten, u. dieses danacli liydratisiert wird; Kp. l5 des Ketols 111— 118°. — 
y-Acetopropanol, Kp .10 100—106°. — 5-M ethyl-l,5-heptandiol, aus Aeetobutanol -f- 
C2H 6MgBr, Kp .12 140— 150°; Diacetat hat denselben Kp., gibt bei 500 mm dest 
Acetat des Methylheptenols. — S-Metluyl-Ai  odcr S-l-hcptenol, C8HI(>0  =  CH3 -CHj- 
C(CH3) : CH.CH 2-CH„.CH2OH, Darst.'ans yorigem D iol durch Dest. bei 500 mm; 
Kp.16 92—94°; Geruch geranimnartig; unl. in W ., 1. in A ., A. u. Aceton; dureli 
konz. H2SO., Yerharzung. —  Aeetobutanol u. i-C3H;MgJ gaben anscheinend das 
entsprechende hochsd. Glykol, das bei der Dest. eine ungesiitt. Verb. lieferte, die 
dem erwarteten Nonenol jedoch nicht entsprach. —  5 -Methyl-l,5 -noriandiol, aus 
Aeetobutanol +  n. C1Ht)MgJ; Kp.u 145—155°, hierbei unter W.-Verlust iibergehend
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in o-M ethyl-Aiodtró-i-nonenol, C10H2l)O =  CH3(CH2)3C(CH3) : CH(CH2)3OH, olig, 
Kp.n 109—111°, Cerach sufi aromat, unl. in W ., 1. in A ., A ., Aceton. — 5,7-Di- 
methyl-l,o-octandiol, aus Acetobutanol -f- i-C4H9M gJ; Kp .12 ca. 150°, hierbei tiber- 
gehend in o,7-Dimethyl-A*^)-l-octenol, G10H20O, olig, Ivp.12 103—10S°, Geruch an- 
genehm aromat. — 4,7-.Dimi:thyl-l,d-octandiol aus Aeetopropanol - |-  i-C6H n M gJ: 
K p.» 150°; nebenbei entsteht D iisoam yl.— 4,7-Dim ethyl-Ai W-l-octenol, C,0H200 , aus 
YOrigem Glykol durch Dest. bei 250 mm; K p .I2 107— 109°; hellgelbes Ól, Geruch 
suB-aromat.— Athylester der a-Isoa>nyl-a(:3'-acetoxyatliyl)-acetessigsaure, CH3 ■ CH(CH:!)- 
CIL • CITo • C(COOC2H5) (COCHn)CH2CII2OCOCH3, aus N a-Isoam ylacetessigester -f- 
Jodathylacetat in A. — cc-Isoamyl-y-oxybutte>-saure, C9H 180 3, aus yorigem mittels 
konz. HoSO.,; unl. in W .; Athylester, olig, Geruch fruchtartig. — u-Isoamylbutyro- 
lacton, C9H ,00 2, ziihes farbloses Ol, Kp .12 131—134°; Geruch pfirsichartig; unl. in 
k. verd. NaOH, 1. beim Kochen; durch verd. H 2SOł  Yerharzung; init Acetanhydrid 
keinc Ek. — Athylester der u-Iaoa>nyl-u-(yl-acetoxypropyl)-acetessi/jsaure aus y-Jod- 
propylacetat -(- Na-Isoamylacetessigester; rotliches Ol von siiCem Geruch. Durch 
Hydrolyse mittels Ba(OH)2 erhaltenes Ol hatte nach mehrwochigem Stehen weit- 
gehende Yeranderung erfahren. (Amer. Perfumer 18. 621—26. 1924. Columbia, 
Univ.) H a b er la n d .

A. B la n c h e t ie r e , TJber die Konstitution der Glutaminsaureanhydride. (Vgl. 
Buli. Soc. Chim. de France [4] 31. 1045; C. 1923. HI. 1084.) Das Ag-Salz des 
durch Erhitzen von Glutaminsiiure -j- Glycerin Uber 150° erhaltenen tricycl. Pepiids (I) 
ist bei gewohnlicher Temp. 1. in der 3—4-fachcu Gewichtsmenge W ., hieraus sphiir. 
Konglomerate; die wss. Lsg. scheidet beim Kp. metali. Ag ab; wird die Lsg. im 
Vakuum iiber H,SO., konz., so findet. ebenfalls teilweise Zers. statt, man erhiilt, 
selbst unter AusschluB von L icht, mehr oder weniger gefarbte Krystallc. Die 
Biuretrk. fiillt mit I ,  je nach den Yersuchsbedingungen, positiy oder negatiy aus.

CIL- -CH, COOH COOH CO , COOH
C O --ÓH . CH.. CH„ Óh \ g h 2

C O -
i

-N Ń — -CO CK, ÓHj
\

c h 2 \ c h 2

CU -CO j H jN -C H ,N H -G H H2N -ĆH 'H N  -CH
I CH, -CII., I I  C O ^ COOIl I I I  COOH COOH

Alkal. Hydrolyse von I fiihrt zu einer krystallisierten u. einer amorphen Verb. 
Beide sind ais Gluia.mylglutaminsa.urc aufzufassen, u. zwar entspricht die k r y s t a l l i -  
s ie r t e  V erb . wahrseheinlich dem n. Peptid (II); Ba-Salz aus A. oder W„ Nadel- 
biischcl, nicht hygroskop., aus wss. Lsg. durch A. M lbar; Cu-Salz, (C10H 13O7N2)Cu3, 
aus W . mit 2 ILO krystallisierend, blau, aus wss. Lsg. durch A. fiillbar; wss. Lsg. 
gibt mit Pb-Acetat keinen Nd. — Die a m o r p h e  S a u re  (III) bildet nicht krystalli- 
sierende B a-, Pb-Cu-Salze. Aus wss. Lsg. des Na- oder Ba-Salzes wird mittels 
Pb-Acetat ein gelatinoser Nd. erhalten, 1. im UbersehtiB des Acetats. (Buli. Soc. 
Chim. de France [4] 35. 1317—25. 1924.) H a b e r l a n d .

C. N . E iib e r , Losung wolumen und Refraktionskonstante des a - und (3-Methyl- 
glucosids. (IV. Mitteilung iiber Mutarotation.) (III. vgl. Ber. Dtsch. Chern. Ges. 57. 
1599; C. 1924. n .  2023.) D ie zu den Messungen yerwendeten Priiparate von a -  u. 
fi-Metliylglucosid wurden durch Umkrystallisieren so lange gereinigt, bis das Ver- 
haltnis zwischen dem spez. Gew. u. dem Brechungsindex der 10%ig. wss. Lsg. 
konstant bleibt. D ie so gereinigte c-Y erb. zeigte F. 166° u. [a]„‘-° = + 1 5 8 ,9 ° ,  die 
J-Yerb. F. 105° u. [cc] D20 —  —34,2°. Es ergab sich fur eine 10%ig. Lsg. von 
tó-Metkylglucosid D .2°4 1,031022 u. uD =  1,34680, fiir eine 10°/0ig. Lsg. von ^?-Methyl- 
glucosid D .204 1,030670 u. nn'-0 =  1,34688. Setzt man das Mol.-Gew. mit 194,112 
an, so ergibt sich fiir die «-Verb. ais Losungsyol. vm =  132,61 ml., fiir die j?-Verb.
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1'33,26 ml. ais Mol.-Ilefr. M =  70,17 bezw. 70,55. Yergleicht man diese Ergebnisse 
mit den friiher fiir a -  u. B-Glucosc gefundencn W erte. so findet man folgende 
Differenzen:

e-JIethylglucosid — fó-Glucose vm 21,38 ml. M 7,49
i'9-Mcthylglueosid — /?-Glucose v m 21,61 ml. M 7,48

Diese Ergebnisse beweisen aufs Neue, daB .das «-MethylgIucosid der «-Glucose 
d. das #-M ethylglueosid der ^j-Glucosc in bezug auf Struktur u. Konfiguration ent- 
spricht. (Ber. Dtscli. Chem. Ges. 57 .1797—99.1924. Drontlieim, Techn. Ilochsch.) Oh l .

T hom as W est on Joh ns T ay lor  und R aym ond E rancis B om ford, D ic schcin- 
bare Wasserstoffionenkonzeniration Rohrzueker enthalłender Losungen. Die Messungen 
wurden mit Lsgg. von 10 g  Rohrzueker in 100 ecm FI. ausgefuhrt, die in bezug auf 
ihren IICl-Gelialt 1j ,0-n. waren. Es wurde mit */,0-n. Calomel Elektrode u. gesiitt. 
KCl-Rriieke gcarbeitet. Yers.-Tcmp. 25°. D ie EK. des Systems: H g | Hg»CL | 
n/10 KC1 | gesiitt. KC1 | n/10 HC1 | IL (760 mm). Pt wurde zu 0,4000—0,4002 Y  
gefunden. In Ggw. von Rohrzueker nimmt die EK. allmiihlich um ca. 1% parallel 
mit der Inyersion des Rohrzuckers. In Ggw. yon NaCl ycrliiuft dieser ProzeB be- 
schleunigt. Dem entsprieht also eine Zunahme der sclieinbaren [II'] um ca. 7°/0. 
Da aber die Fehlergrenze ca. 8 % betnigt, lassen sich aus diesem Effekt keine zu- 
yerlassigen theoret. Schliisse ziehen. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2016—17. 
1924. Oxford, Dyson Perkins Labor.) Oh l e .

A n g e lo  A n g e li, Analogicn im  Tcrhaltcn einiger D crwatc des Benzols und der
entsprechenden D crwatc der aliphatischen Beih.cn. Vf. bringt kier eine zusamtnen- 
fassende Darst. der friiher in yerschiedenen Abschnitten yeroffentlichten theoret. 
Betrachtungcn iiber das chem. Yerh. der Yerbb. vom Typus A-B einerseits, der 
entsprechenden o- u. p-substituierten Deriyy. aromat. KW-stofFc yom Typus A-R-B  
andererseits. (Letzte Arbeit vgl. Atti R. Accad. dci Lincei, Roma [5] 33. L 109;
C. 1924. II. 303.) (Memorie delle R. Aceademia naz. dei Lincei [5] 14. 627—58.
1924. Florenz, Inst. di Studi sup. Sep.) Oh le .

A. l e n l i e r ,  Uber einige ehlońerte oder bromierte Dcrwatc, dargestellt mittels der 
entsprechenden Halogenwasserstoffsawen und Wasserstoffsuperoxyd. Yf. hat in seiner 
Dissertation (Lyon, 1923) gezeigt, daB II20 2 u. IIBr oder HC1 reagieren nach 
211-Ilal H20„ =  (IIal)2 -f- 2H 20 . Das freigemachte Halogen kann zu Haloge- 
nierungen dienen. Dargestellt wurden: p-Chloracetanilid, CHaCONH■ C,jH,Cl, aus 
5 g  Acetanilid -(- 50 ccm HC1 ( =  46,72°/0 HC1) -f- 25 ecm II.O., (2,3%>g-)j F. 173° 
(Błock Maąuenne, w ie alle anderen F.-Angaben). Wird statt II20 2 Perhydrol an- 
gewandt, so entsteht ein Gemisch von Mono- u. Dichlorderiy., F. 161—162°. — 
Dichlor-m-nitroanilin, CelLCLNOoNIŁ,, aus 10 g m-Nitroanilin -}- 200 cem HC1 -f- 
150 ccm H 20 2 (je 50 ccm im Laufe von 24 Stdn. zugegeben); aus sd. W ., F. 79 
bis 80°. — 2,6-Dichlor-p-nitroanilin, C,,II2Cl2NO,NII2, aus 5 g p-Nitroanilin -f- 50 ccm 
HC1 -f- 4 ccm Perhydrol, F. 185°, Ausbeute ca. 74%. — ChlordinitroaniUn, C0H2- 
(N 02)2N H 2C1, aus 5 g  1,2,4-Dinitroanilin -j- 50 ccm I1C1 -f-  25 cem H 20 2, F. 131 bis

132°. — Chlorisatin, C1-CGII3< ^ 0> C 0 I I  , aus 2 g  Isatin |f -  25 ccm HC1 +  1 ccm

Perhydrol, F. 225°, Lsg. in A. orange. — Chloracetyl-o-toluidin, CH3C0NH-C 8II3- 
(CH3)C1, aus 4,5 g Acetyltoluidin -f- 50 ccm HC1 -j- 25 ccm IL 0 2, F. 138°. — Chlor- 
nitrotoluidin, C0H2NII2CH3NO2Cl, aus 5 g 1 ,2 ,5 -Nitrotoluidin -j-  ecm 
50 ccm H 20 2, F. 161— 162°; es wurde eine unreine Verb. erhalten; nach Waschcn 
mit HCl-haltigem W ., F. 168° (3-Chlor-5-nitroderiy.?). — Chlorphenacetin, aus 10 g  
Phenacetin +  100 ccm IIC1 +  100 ccm H 20 2, F. 119—120°. — S-Brom acetyltoluidin, 
CH3CONHCaH3CH3Br, aus 5 g Acetyltoluidin +  6 ccm HBr ( =  90% IIBr) +  
30 ccm II20 2, F. 156°, Ausbeute 71,9%. —  3-Brom -5-nitrotoluidin, BrC0H2NO2NH2- 
CH3, aus 4,5 g 1,2,5-Nitrotoluidin -j- 3 ccm HBr -f- 20 ccm H j02, F. 179° nach



zweimaligem W aschen mit 1 % HBr-haltigem W . (Buli. Soc. Chim. de France [4] 
3 5 . 1325—30. 1924.) H a b e r la n d .

P. E a m a rt und A m agat, Molckidare. TJmlagerungen. Darstellung und Dehydra- 
tation einiger a,a-D iarylathanole und Alkyldiarylatluinole. (Ygl. R a m a r t , C. r. d. 
l'Acad. des sciences 179. 400; C. 1924. II. 1788.) Nach dem Verf. von R ama et  
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 178. 396; C. 1924. I. 2779) dargestellte Benzylester 
der Diphenylessigsaurc, p-Tolyldiphenylessigsaure, a,a-Diphenylpropionsdure, cć,a,fl- 
Triphenylpropionsaure geben bei der Red. mittels N a u. A. die primaren Alkohole. 
B ei der Dehydratation zerfallen u,u-Diphenyldthanol u. p-Tólylphenyldthanol nach 
Schema A; a,ct-DipJienylpropanol geht nach Schema B in Methylstilben iiber. —

A) CH3c “h !> C H -C IL 0 H  — >• C II,• C0H4CII : CH-C„HS

B) (C c h '> C -C I I 2OH — y  C* > C  : CII-CJL,

Benzylester der p-Tolylphenylessigsaure, Kp. 12 252°. — Benzylester der p-Tolylphenyl- 
benzylessigsaure, F. 83—84°, Kp.s 265°. — p-Tnlylphenylbenzylessigsdure, F. 145 bis 
146°. — Benzylester der a,a-p-Tolylphenylpropionsdure, Kp .,2 254°; freie Saure, 
F. 128°. — a,a-D iphenyldthanol, F. 61— 62°, Kp .12 190—192°. — cc-Tolyl-a.-phenyl- 
athanol, F. 45—46°, Kp . 12 194°. — a,cć,fi-Triphenylpropanol, F. 79°, Kp.u  232—235°. 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 179. 899—901. 1924.) H a r er la n d .

N . D. Z elin sk y , Uber das Verhalten des l,l-Dimethylcyclohexans bei der Dehydro- 
genisationslcatalyse. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 55. 137—39. 1923/24. — C. 1923.
III. 433.) B ik e r m a n .

S. S. N am etk in , Uber den Mechanismus der Anlagerung an die cyelische Doppel- 
bindung. (Beitrdge zur Stereochemie alicyclischer Yerbindungen. II.) (I. vgl. Journ. 
Russ. Phys.-Chem. Ges. 54. 177; C. 1923. III. 1155.) Kurze Reff. nach N a m e tk ln  
u. J a r z e w a , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 1803, N a m e tk in  u . Iw a n o w a , Ber. Dtseh. 
Chem. Ges. 56. 1805, u. N a m e tk in  u . D e le k t o r s k a j a ,  Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5.7. 
583 vgl. C. 1923. III. 1217. 1218. 1924. I. 2252. AuBerdem wurden mit W . A. 
C hoch rjakow a untersuclit: ńs-Cyclohexandiol-l£, C0II10(OH)2, F. 102— 103°, rhomb. 
Platten (aus Chlf. - |- Bzl.), dargestellt aus Cyelohexenoxyd, C,iHI00 , Kp.7M 130,3 bis 
130,5°, D .2°4 0,9663, n „ 20 =  1,4519. D as zur Oxydbildung verwcndetc Cyclohexen, 
C0H 10, hatte Kp .,fj3 84°, D .2°4 0,8112, nD20 =  1,4469. — trans-Cyelohexandiol-l,2, 
durch Oxydation des Cycloliexens mit KMnO., gewonnen, F. 98—99°. (Journ. Russ. 
Phys.-Chem. Ges. 55. 47—69. 1923/24. Moskau, II. Univ.) B ik e rm a n .

S. S. N a m etk in  und L. Ja. B riissow a, tiber einige der einfachsten Homologen 
des Cyclohexens und iiber ihre Derivate. (Beitrćige zur Stereochemie acyclischer Yer
bindungen. III.) (II. vgl. vorst. Ref.) Kurzes Ref. nach Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 
1807; vgl. C. 1923. U L  1219.) Nachzutragen ist: l,i-Dimethylcyclohexen-4, (CH3)2C6Ha, 
aus l,4-Dimethylcyclohexanol-4 bei Erwarmung mit 1 Vol. 50%ig- H2S 0 4 auf dem 
Wasserbad (3 Stdn.) u. Dest. iiber Na; Kp . .£6 127,5—128°, D .20< 0,8024; n D2° =  1,4461.
— l,4-Diniethylcyclohexen-4-oxyd, (CH3),,C|jHa0 ; aus 6 g voriger Verb. u. 140 ccm 
ath. Lsg. von Benzoylperoxyd (—- 0,9 g  akt. O) wurden in 5 Tagen 6 g  Oxyd ge- 
wonnen; Kp.74!) 152,5—153°, D ,!0., 0,9050, nD20 . =  1,4406. — cbi-l,4-Dimethylayelo- 
hexandiol-4,5, (CH3)2C,jH8(OH)a, aus dem Oxyd mit 4 Teilen W . (Rqhr, 107— 110°, 
4 Stdn.), das Reaktionsprod. mit Wasserdampf destilliert, das Glykol aus dem Riick- 
stande mit Chlf. ausgezogen. Kp .20 127— 128°. F. 88—89° (aus A. -f- Bzn.); die 
Konstanz des F. wird nach 3 Dmkrystallisationen erreicht. — Das trans-Glykol 
vgl. W allach  (L ie b ig s  Ann. 396. 265; C. 1913. I. 1600). — l-Methyl-4-dthylcyclo- 
hexen-4, CH3 -C6H 8-C2Hj, Darst. w ie l,4-DimethyIeyclohexen-4, Kp.7M 151— 152°,
D .2°4 0,8133; n„2° =  1,4522. — l-Methyl-4-athylcyelohexen-4-oxyd, CH3• C0HsO• C2HS, 
D arst.w ie l,4-Dimethylcyclohexen-4-oxyd, Kp.7s8177— 178°, D .2°40,9044, n n2° =  1,4454.
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— cis-l-Methyl-4-athylcyclohexan-d,5-diol, CH3 • C,.H8(OIT)» • C21I5, fliichtig mit Wasser-
dampf, wird aus dem Reaktionsprod. nach Siittigung mit Pottasche durch A.-Chlf.- 
Gemisch extrahiert, F. 82°; aus Bzl. -f- PAe. sclieiden sich tetragonale Krystalle 
aus, die eine Kombination des Scalenoeders mit der Bipyramide darstellen. Das 
trans-Glykol vgl. W a lla c it , 1. c. — An den Verss. nahmen N . L. T em eschew a  
u. N . S. R azsudow a teil. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 55. 75—83. 1923/24. 
Moskau, n .  Univ.) B ik er m a n .

W. D. Z elin sk y , Uber die chemische N atur der Naphtliensauren. I.—II. (Jouru. 
Russ. Phys.-Chem. Ges. 55. 106—23. 124—36. 1924. — C. 1924. I. 654. 655.) B ik .

K azim ierz  S ła w iń sk i, Uber die Konstitulion der bicycłischcn Tcrpene. (Buli. Soc. 
Chim. de France [4] 35. 1195—98. 1924'. — C. 1924. II. 2251.) B e h r l e .

M arcel D elóp in e, Uber eine neue Form des Fenclionoodms; Cliarakłerisierung 
des Fenchons in Gegenwart von Campher. Kurz es Ref. nach C. r. d. 1’Acad. des 
seiences vgl. C. 1924. II. 643. Nachzutragen ist folgendes: Darst. von fi-Fcnchon- 
oxim: 70 g Fenchon (d- oder 1-Form) in 300 g sd. A. -{-• 140 g NaOH werden vier- 
mal nach 3 Stdn. mit je  25 g  NH2OH,HCl versetzt u. das Erhitzen nach der letzten 
Zugabe 6 Stdn. lang fortgesetzt; danaeh wird die Lsg. mit 1200 ccm W. versetzt; 
das ausfallende Fenchonosim wird in 4 Teilen A. gel. u. durch 12 Teile W . wieder 
ausgefśillt; farblose Nadeln, Gerucli campheroximartig. Die d- bezw. 1-Form bat 
[«]„ =  -j- bezw. — 129.3° (2—4 g  in 100 ccm absol. A.), in Chlf. [«]„ =  -}- bezw. 
— 149°. — Bensoi/lderiw. der Fenchonoxime: aus a-Oxim  F. 79°, [« ]D =  ± 2 9 °; aus 
ft-Oorim, F. 123°, [« ]D =  ± 120°, aus A. grofie Prismen; aus rac. a-Oxim, F. 77°; 
aus rac. fi-Oxim, F. 111,5°. — Carbanilfenchonoxime: a-Yerb. F. 140°, [« ]D — + 55,5°; 
fi-Yerb. F. 127— 128°, [«]„ =  ± 116°; rac. a-Yerb. F. 128°; rac. fi-Yerb. F. 107,5°. —  
T r e n n u n g  von a-Fcnchonoxim (I) u. Camphcrox'mi (II): das Gemiseh wird in 
5—7-facher Menge sd. A. gel., durch Abkublcn fallt I  aus; die Mutterlauge wird 
mit KOH u. dem doppelten Vol. W . yersetzt, wodurcli erneuter Nd. yon I; alkal. 
Filtrat gibt beim Ansauern I I . Oder man stellt nach der oben gegebenen Yor- 
schrift aus dem Campher-Fenchongemisch ein Gemiseh von Campher- u. /j-Fenehon- 
oxim ber; das Oximgemisch wird mit yerd. HC1 behandelt u. mit N II4OH ycrsetzt; 
Campberoxim bleibt gel. u. kann durch Essigsaure gefallt werden; es kann auch 
das Gemiseh in A. gel. werden (1 g Gemiseh =  6 —7 ccm A .); nach Zugabe der 
gleichen Gewichtsmenge NaOH wird mit 8 —10 Vol. W. verd., wodurch /9-Fenchon- 
oxim ausgefallt wird. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 35. 1330—35. 1924. Paris, 
Facultć de Pharmaeie.) IIab erlan d .

K. E lb s und M. Gaumer, Uber die elektrochemischc lieduktion von Nitrobenzyl- 
anilinen in  sclnoach alkalischer Losung. D ie Red. der Niłrobenzylaniline wurde an 
Nickeldrahtnetzkathoden durchgefiihrt.

V e r s u c h e :  D ie Red. von p-Nitrobcnzylanilin  in alkal. Lsg kann zum Azoxy- 
benzylanilin, C2(1H 2.,ON4, oder zum p-Dianilidoazoxystilbcn, G,0H2()ON4 (I), fiihren. 
D ie Analyse konnte nicht entscheiden, die Messung der Stromzufuhr (auf 2 Moll. 
Nitrobenzylanilin 2 Atome H yerbraucht) spricht fur die B. von I, gelbrote, glan- 
zende Blattchen, F. 223°, unl. in W ., swl. in A., PAe. u. Chlf., wl. in A., k. Bzl.
u. Eg., 11. in sd. Bzl. u. Eg. — D ie Red. des o-Nitrobenzylanilins fiihrte zu den
reguliiren Azoxy-, Azo- u. Hydrazoverbb. — o-Azo'xybenzylanilin, C2aHs4ON4, f^rb- 
lose Nadeln aus verd. A., derbe Krystalle aus PAe., F. 81°, u. o-Azobenzylanilin, 
C2ejH2(!N4, gelbrote Nadeln aus A., F. 142°, bilden sich gemeinsam, sind aber dureli
yerd. A. leiclit zu trennen, da die Azoxyverb. 11., die Azoyerb. wl. in yerd. A. ist.
— o-Hydrazobenzylanilin oxydiert sich an der Oberfliiche der Kathodenfl. trotz der 
Entw. von H. D ie Benzidinumlagerung fiilirt zu einer Bose, F. 75°, unl. in Bzl. 
u. PAe., wl. in A., 11. in A., unbestśindig. — Die Red. des o-l\Titrobenzyl-o-toluidins 
(II) fuhrt zu Gemisclien der Azoxy- u. Azoyerbb., Trennung durch A. (Azoxyveib.



leichter 1.); bei der weiteren Red. zur Hydrazoyerb. bilden sich stets groBere 
Mengen o-Aminobenzyl-o-toluidin. — o-Azoxybenzyl-o-tohddin, C28H 28ON4, liellgelbe 
Bliittchen, F. 128°, 11. in A., A. u. Bal., w l. in PAe. — o-Azobenzyl-o-toluidin, 
C28H28N 4, ziegelrote Nadelehen, F. 160°. — o-Hydrazobenzyl-o-toluidin, weiBes Pulyer, 
F. 184°, an der Luft ziemlicli bestiindig. HeiBe HC1 lagert mn zum Di-m-tolylamino- 
o-toluidin, unbestSndig, IICl- u. II2S 0 4-Salze 11. in W . — Die Red. von o-Nitro- 
benzyl-p-toluidin yerlief wie bei I I . — o-Azoxybenzyl-p-ioluidin, C28H28ON4, liellgelbe 
Nadeln aus A., F. 99°, 11. in A., A. u. Bzl. — o-Azobenzyl-p-toluidin, C28N 28N 4, gelb- 
rote Nadeln aus A., F. 127°. — o-Hydrazobenzyl-p-toluidin, F. 104°, wl. in A. u. 
PAe. — Bei der Umlagerung entstelit kein Benzidin, sondem Yerb. C,,sir^lN A, weiBe 
Nadeln, F. 100°, 11. in k. A., A. u. Eg.. liiBt sich nicht diazotieren noeli aeetylieren. 
Vff. yermuten Benzidinumlagerung u. glciehzeitige RingsclilieBung. (Journ. f. prakt. 
Ch. 108. 234—39. 1924.) " Z andee.

K. E lb s , H . N ack en  und H. H ofm ann , Uber Dianilido -p  - azoxystilben. 
(Vgl. vorst. Ref.) Salssaures Salz des Dianilido-p-azoxystilbens, C20H20ON.,-2HC1, 
gelbe Krystalle aus alkoh. H C l, F. 193°, verliert an der Luft HCl, wird in W. 
hydrolyt. gespalten. — D iaceiyherb., C,0IŁMON), zwei Formen, unbestiindige weiBe 
u. bestiindige gelbe, F. 173°. — Dinitrosodianilidoazoxystilben, C20H ,8O3N6, gelbe 
Krystalle, F. 61°, wl. in A., Bzl. u. A., 11. in w. CH3OH. — Dianilidodiaminostilben, 
aus yorigem durch Red. mit Zn u. HCl, entsteht auch direkt aus Dianilidoazoxy- 
stilben (I) durch lange andauernde Einw. von Zn in alkoh. HCl, schwer zu reinigen. 
S a u r e s  O x a la t , gelbes Pulyer aus osalsaurelialtigem A., unl. in W . u. A., wl. in 
Bzl. u. Eg., 11. in h. A. u. CH3OII. — Methylschwefelsaures Salz des Dimethyl- 
dianilidoazoxystilbens, C30H3.,O9N 1S2, aus I  u. Dimethylsulfat, liellgelbe Nadeln aus 
A., wl. in CH30H , A., Aceton u. Eg. — Athylschwefelsaures S a k  des Diatliyldianilido- 
azoxystilbens, C3lH 10O9N 4S2. — p-Aj:oxybenzoesaure, aus Diaeetyldianilidoazoxystilben 
u. C r03, liellgelbes Pulyer, Zers. bei 240°, unl. in allen ublichen Losungsmm. auBer 
Pyridin. — D'tamlidoazoxystilbcnbromid, C20H20ON4Br2, aus dem Stilben u. gel. Br, 
gelbweiBe Nadeln aus verd. A., F. 123°, wl. in A., 11. in h. A. u. h. Eg., bei Ggw. 
von A. oder Eg. mit Wasserdampfen flUclitig, wird durch Zn u. alkoh. Alkali zu
I , durch Zn u. HCl zum Dianilidodiaminostilben reduziert. — Dinitrosodianilido- 
azoxystilbenbronńd, aus yorigem u. NaNO„ u. HCl, gelbe Krystallkorner aus Eg., 
F. 189°, fast unl. in Lg., wl. in CH30H , A. u. A., 11. in h. Eg. — Diacełyldianilido- 
azoxystilbenbromid, gelbe Krystalle aus A., F. 186°, wl. in A., Lg., zl. in A., 11. in 
h. Eg. — I}ibcnzoyldianilidoazoxystilbenbronńd) gelbes Pulyer, F. 176°. — Dhncthyl- 
dianilidoazoocystilbenbromid, aus dem Bromid u. Dimethylsulfat, gelbe, gliinzende 
Krystalle aus Eg. oder Toluol, F. 192°, wl. in A., A., PAe., 11. in Eg. — Dibenzyl- 
dianilidoazoxystilbenb7-omid, goldglanzende BKittchen aus Eg., F. 196°. D ie Dimethyl- 
u. die Dibenzylyerb. spalten beim Koehen mit verd. A. Methyl-, bezw. Benzyl- 
alkohol ab. (Journ. f. prakt. Ch. 108. 2-10—46. 1924. GieBen, Univ.) Z ander.

U . J. P u to ch in , tiber die Synlhese des Prolins. (Journ. Russ. Pliys.-Chem. 
Ges. 55. 39—46. 1923/24. — C. 1923. III. 1570.) B ik e r m a n .

K. E lb s, Zur Kenntnis der Phentńazole. Aus den Dissertationen von 0 . H irsch e l, 
F . W agn er. K. H im m ler , W . Tiirk, A. H en ric li und E. L ehm ann. Plientriazole 

yom nebenst. Typus lassen sich durch Red. ,von o-Nitro- 
azoverbb. lierstellen.

-R  V e r su e h e . o-Nitrobenzolazophenol, aus diazotiertcm
o-Nitranilin u. Phenol, dunkelrote Nadeln aus verd. A., 
F. 157°. — Phenolphentriazol, C12H9ON3, aus yorigem durch 

Red. mit Zinkstaub in alkal. Lsg., grauweiBe Nadeln aus yerd. A. (-f- wenig Essig- 
saure), F. 219—220°, fast unl. in W ., 11. in w. organ. Losungsmm. — Dichlorphenol- 
phentriazol, C12H:ON3CL, aus Phentriazol (soli wohl lieiBen: Phenolphentriazol, Ref.)
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u. gasformigem Cl in Eg. weiBe Nadeln aus Eg., F. 230°, fast unl. in W ., 11. in 
gewohnlichen Losungsmm. — Dibromphenolphentriazol, C12H7ON3Br2, weiBe Nadeln 
aus Eg., F. 223°, unl. in W ., wl. in gewohnlichen Losungsmm. — Anisolphentriazol, 
C13H n ON3, aus Phenolpbentriazol u. Dimethylsulfat in alkal. Lsg., weiBe Nadeln 
oder Fiiden aus A., F. 136°, 1. in organ. Losungsmm. init blauer Fluoreseenz. — Nitro- 
anisolphentriazol, C13H 100 3N4, aus vorigem u. IIN 0 3 in Eg., blaBgelbe Nadeln, 
F. 198°, wl. in A ., 11. in li. Eg. — m-Nitrobenzolazophcnolphcntriazol, C18H 120 3N6, 
aus diazotiertem m-Nitranilin u. Phenolpbentriazol in selw ach alkal. Lsg., dunkel- 
gelbes KrystaUpulver aus X ylol, F. 225°, wl. in A. u. verd. NaOH. — p-Nitro- 
berizolazoplienolphentriazol, C18H 12O3N 0, braungelbes Krystallpulver aus Xylol, siutert 
bei 275°, darilber Zers., wl. in Bzl. u. X ylol, fast unl. in allen anderen Losungsmm. 
Na- u. IC-Salz, swl. in W . mit yiolettroter Farbę. — Acetyhierb., G,0H 140 ,N 0, liellrot- 
gelbes Krystallpulver aus X ylol, F. 253°. — KMnO., oxydiert das Phenolpbentriazol 
zum Phentriazol, C6II,N 3, weiBe Nadeln aus Bzl., F. 98°. — P l ie n t r ia z o l s i lb e r ,  
C„H|N3A g, weiBe Nadeln aus li. verd. H N 0 3, unl. in NH3. — o-Nitrobenzolazo- 
sallcylsaure, C,3H„06N3, aus diazotiertem o-Nitranilin u. Salicylsiiure in schwacli 
alkal. Lsg., braunes Krystallpulver aus A., F. 273°, wl. in sd. W. u. h. A., fast unl. 
in Chlf., NH4-Salz zl. in . k. W., Na- u. K-Salz wl., Ca-, Ba- u. Mg-Salz swl. — 
Salicylsaweplientńazol, C13H90 3N3, aus vorigem durch Red. mit Zinkstaub u. verd. 
NaOH, weiBe Nadeln aus verd. A., F. 305°, zl. in A., swl. in W ., Chlf., CC14. K-, 
Na-, Ca-, Ba- u. Mg-Salz, wl. in k. W . — Acetylsalicylsaurcplicntńazol, CI6Hu O.,N3, 
weiBe Blattchen aus A. (-j- etwas Essigsiiure), F. 315° (Zers.). — o-Nitrobcnzolazo- 
acetylaminoplienol, C14H 120 4N4, aus diazotiertem o-Nitranilin u. p-Acetylaminophenol, 
rote Krystalle aus A., F. 153— 155°.— p-Aminoplienolphentriazol, CI2H 10ON4, aus vorigem 
(Abspaltung der, Acetylgruppe durch NaOH) durch Red. mit Al-Pulver, gelblich- 
weiBe Nadeln, F. 282°. — Acetyhcrb., C14H 120 2N 4, gelblicbwciBc Nadeln aus verd. A., 
F. 266°. — AcctylamiiiophenylathyUithcrphenlriazol (Phcnacetinphen tria zol), C16H,60 2N4, 
aus der Acetylverb. u. Na-Alkoholat u. C2H 6J, gelblichweiBe Nadeln oder Prismen 
aus verd. A., F. 184°, fast unl. in sd. W ., zl. in k. A., 11. in sd. A. — o-Nitrobenzol- 
azoresorcin, C12II90 4N 3, aus diazotiertem o-Nitranilin u. Resorcin, rote Nadeln aus 
verd. A ., F. 180° (Zers.). — Di-o-nitrobenzoldisazoresorcin, C18H 12O„N0, wie voriges, 
doppelte Menge o-Nitranilin, gelbes Pulver, fast unl. in den iibliclien Losungsmm., 
schm. unter Zers. — Resor cinphen tria zol, Ci2H00 2N3, aus Nitrobenzolazoresorcin 
durch Red. mit Zinkstaub, weiBe Nadeln aus A. oder Eg., F. 188°, wl. in W., 11. in 
organ. Losungsmm. — Dinitrorcsordnphentriazol, C12H7O0N 6, aus vorigem durch 
konz. H N 0 3 in h. Eg., hellgelbe Nadeln aus Eg. oder Essigester, verpufft gegen 
248°, wl. in sd. W ., 11. in den meisten Losungsmm. Ba-Salz, rotgelb, fast unl.; 
Cu-Salz, goldgelbe Nadeln, zl. in W;, wl. in NH3 mit moosgriiner Farbę. — Dinitro- 
resorcinphcntriazolnaphthalin, Doppelsalz, beim Yerdunsten einer ;'iquimol. Acetonlsg. 
beider Bestandteile, hellgelbe Nadeln, F. 242—243°. — P)ibromresorcinplientriazol, 
C12H;0 2N 3Br2, durch Bromierung des entsprechcnden Triazols, lange, weiBe Nadeln 
aus Eg., swl., F. 206°. A lkalisalze, 11. in W ., andere Salze wl. oder unl. in W.
— Ptesorcindiplientńazol, ClsH 120 2N 6, aus Nitrobenzoldisazoresorcin durch Red. 
mit Zinkstaub in alkal. Lsg., gelbweiBe Nadeln aus A., F. 196—198° (Zers.). —
o-Nitrobenzolazoanilin, CI2H 10OsN4, aus diazotiertem o-Nitroanilin u. plienylamino- 
methansulfonsaurem N a  (aus Formaldehydbisulfit u. Anilin bei 55—75° auf dem 
Wasserbad) u. Abspaltung des Methansulfonsaurerestes, rote Nadeln aus A. oder 
Bzl., F. 192—194°, 11. in h. A., w l. in Bzl. — Amlinphentńazol, CI2H 10N4, aus yorigem 
durch Red. in NH 3-Lsg., lange gelbweiBe Nadeln aus verd. A., F. 155°. — Anilin- 
phentriazoloxyd, C12H i0ON4, aus Nitrobenzolazoanilin durch Red. mit alkoh. Schwefel- 
ammoniumlsg., gelbweiBe Nadeln aus verd. A., F. 241—243°. — o-Nitrobenzolazo- 
dimethylanilin, C14Hu 0 2N 4 (I), aus diazotiertem o-Nitranilin u. Dimethylanilin, rote,

vn. i. is
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scliillernde Blattchen aus verd. A., F. 127°. — D iniethylanilinm m tńazol, C14II14N 4, 
aus yorigem durcli Eed. mit Zu u. NaOH, griingelbe Prismen aus Acetylendiclilorid 
oder ii ., gelbe Nadcln aus verd. A., F. 182— 3S3°, fluoresciert in Lsg., in h. 20%ig. 
HC1 farblos 1. — H y d r o c h lo r id ,  farblose Nadeln, F. 208°. — M e th y ljo d id ,  
weiBes Pulyer, F. 209°, unbestiindig in wss. Lsg. — DimetliyUnilinphmbńazóloxyd, 
Cu H u O N ,, aus I  durcli Eed. mit Schwefelammoniumlsg., gelbe N adeln, F. 167°, 1. 
in b. Eg. mit gelber, in Formalin mit bellgriiner Farbę. — H y d r o e b lo r id ,  weiBes 
Pulver, F. 187—188°, wird durcli W . liydrolyt. gespalten. — Aminobenzolazodimethyl- 
anilin, CUH 16N4, aus I  durcli Eed. mit Na2S, gelbrote Nadeln aus A., F. 133 bis 
134°, 11. in den iiblicben Losungsmm. — Azoocybenzolbisaźodimethylanilin, C28H 26ON8, 
aus dem Filtrat der yorigen Ek., F. 93—94°. — o-Nitrobenzolazodiplieny lamin, 
C1sH, ,0 2N 4 (II), aus diazotiertem o-Nitranilin u. Diphenylamin, rotc Nadeln aus A., 
F. 121°, wl. in k. A., 11. in li. A. — H y d r o c h lo r id ,  schwarzblaue Krystalle, 
F. 135° (Zers.), durcli W . bydrolyt. gespalten. — P ik r a t ,  dunkeloliygriine Krystalle.
— o-Nitrobenzolazodiplienylnitrosamin, C18HI30 3N 5, rotgelbe Nadeln aus A., F. 115°.
— JDiphenylaminphentriazol, C18IIl4N4, aus I I  durcli Eed. mit Zn u. NaOH, gelb- 
griine Blattchen aus A., F. 137°, 11. in A. u. Bzl. — H y d r o e b lo r id ,  blaBgriine 
Bliittcben, F. 158—165° (Zers.). — P ik r a t ,  yiolette Nadeln aus Eg. — Acetylderiv., 
C20H 10ON4, farblose Nadeln aus Eg., F. 166°. — Diphenylaminphentriazoloxyd, 
C18H 14O N |, aus I I  durch Eed. mit Schwefelammonium, rotgelbe Nadeln aus A., 
F. 185°, wl. in organ. Losungsmm. — H y d r o c h lo r id ,  blaBgriin, F. 180—190° 
(Zers.). — Diphcnylnitrosaminplientriazoloxyd, C18H 130 2N5, aus dem Oxyd u. Amyl- 
nitrit u. Eg., gelbe Prismen aus A., F. 154— 155° (Zers.). — Diplienylnitrosamin- 
phentriazol, CI8H I3ON5, aus Diphenylaminphentriazol u. NaNO» (-|- HC1), farblose 
Nadeln aus A., F. 178°, wl. in organ. Losungsmm., zl. in Aceton. — p-N itroso- 
diplienylaminplientriazol, C18H 13ON5, aus yorigem durch TJmlagerung mit HC1 in h. 
benzol. Lsg., blaugrune Nadeln aus A., F. 149°. — p-Aminodiplienylarninphentriazol, 
C18H 1sN5, aus yorigem durch Eed. mit Schwefelammonium, hellgelbe Blattchen, 
F. 132°. — 2Ą-Dinitrodiplienylaminphentriazol, C ^ H j^ N j , aus Anilinphentriazol 
u. 2,4-Dinitrochlorbenzol, dunkelgelbe Nadeln aus E g., F. 211°. — 2,4,6-Trinitro- 
diphenylaminphentriazol, ClsH n 0 3N ; , mit Pikrylchlorid, braungelbe Nadeln, F. 223° 
(Zers.). — Bei kraftiger Nitrieruug erb alt man aus beiden Nitroverbb. Gemische von 
zwei Pentanitroyerbb. — Pentanitrodiphenylaminphentńazol, C18H 8O10N 0, 1. F. 244°, 
gelbe Nadeln aus Eg., swl. in A., A., Chlf. u. Bzl., zl. in sd. Eg. u. Aceton. N II4- 
S a lz ,  rote Krystallkrusten, 1. in W ., A. u. Aceton. 2. F. 249°, gelbe Blattchen 
aus Eg., tiefer gelb ais 1., weniger 1. in Eg. N II4 -S a lz ,  rot, leichter 1. ais 1. — 
AthyldipJienylaminhydrochlorid, C14III5N -IICl, farblose Nadeln, U. in A., w l. in A.
— o-Nitrobenzolazo-u-naplitliol, C^HnOjNj, aus diazotiertem o-Nitranilin u. a-Naph- 
thol, rote, bronzegliinzende Nadeln aus X ylo l, F. 244—245° (Zers.), w l. in den 
ubliclien Losungsmm., 11. in sd. X ylol u. Amylalkohol. — cc-NapMliolplientriazol, 
C^HnO^^, durch Eed. mit Zn, blaBrotliche Nadeln aus A. oder Eg., F . 204°, wl. 
in W ., zl. in den gewohnlielien Losungsmm. — fi-Nitroso-ci-naphtliolplientriazol, 
C16H 10O2N 4, griinlichgelbes bis ockerfarbenes Pulyer aus yerd. A., F . 154— 156°. —
o-Nitrobenzolazo-Ci-naphthylamin, CI6H I20 2N 4, mit Naplithylamin, schwarzbraune 
Nadeln aus Xylol, F. 170°, w l. in ubliclien Losungsmm. — a-Naphłhylaminphen- 
triazol, C10H 12N4, durch Eed. mit Zn u. NH0, gelblichweiBe Nadeln aus A., F . 150°, 
zl. in den gewohnlichen Losungsmm. mit griinblauer Fluorescenz.

D ie pharmakol. Wrkg. des Phenacetinphentriazols vom Magen aus ist alinlich 
der des Phenaeetins, nur andauernder; wird die Einnahme langer ais 8—10 Tage 
fortgesetzt, stellen sich Yergiftungserscheinungen ein , die auf die W rkg. des Phen- 
triazolresłes zuriickzufuhren sind. Ahnliche Wrkgg. zeigen Salicyl- u. Acetylsalicyl- 
saurephentriazol. (Journ. f. prakt. Ch. 108. 209—33. 1924. GieBen, Uniy.) Za n d e r .



1 9 2 5 .  I . D. Or g a nisch e  Ch e m ie . 2 2 7

W .  N . M inajew , Uber einige Derivate des d-Chloranthracumarins. (Ygl. Journ. 
Russ. Pliys.-Cliem. Ges. 54. 680; C. 1924. I. 911.) Es wird iiber die Darst. des
1-Anilidoanthracumarins u. des Dianthracumaryls berichtet (vgl. Min a e f f  u . R ipper  
Monatshefte f. Chemie 42. 73; C. 1922. I. 457.) (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 54. 
829—32. 1922/24. Tomsk.) B ik er m a n .

A lfred  K irp a l, Uber a-Pyridon-essigsaure. 2-Pyńdon-l-essigsaure, C7H 70 3N, 
(ygl. S p a th  u. K o l l e r ,  Ber. Dtseh. Chem. Ges. 56. 880; C. 1923. I. 1458) wird 
ans dcm Additionsprod. yon Cbloressigsaure an fó-Osypyridin mit sd. konz. Lauge 
erhalten; wasserfreie Prismen oder Tafelchen, F . 222°. D ie Abspaltung yon HCI 
aus der Oxypyridineliloressigsiiure kann auch durch Erhitzcn auf 200° erzielt 
werden. D ie Siiure wird durch sd. konz. HCi nicht yerańdert. Ag-Salz, weiCe 
Nadeln. — Metliylester, CsH90 3N, F . 45°, 11. in organ. Losungsmm. mit Ausnahme 
von A. — Am id der ci-Pyridonessigsdure, C7H80 3N 2, F . 228°, Nadeln aus yerd. A. 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1954—55. 1924. Prag, Deutsche Univ.) A .R .F .H esse .

A . E . T sch itsch ib ab in  und J. G. B y lin k in , u-Pyridylpyrrole. (Journ. Russ.
Phys.-Chem. Ges. 55. 100—105. 1923/24. — C. 1923. III. 852.) B ik er m a n .

A. E. T sch itsch ib ab in , M n  neues Darstellungsverfahren von Oxyderivaten des 
Pyridins, Chinolins und ihrer Homologen. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 55. 7—18. 
1922/24. — C. 1923. H I. 1225.) B ik er m a n .

Joh annes Sybrandt B u ck , R ob ert D ow ns H aw orth  und W illia m  H enry  
P e r k in , ju n ., Oxydation substituierter l-Ben~yl-3,4-dihydroisochbiolinc und eine 
Synthese des Papaveraldins. Gelegentlich der Synthese des ti»-epi-Berberins u. des 
i/>-Berberins (ygl. Journ. Chem. Soc. London 125. 1675. 1686; C. 1924. II. 2161. 
2163) wurde die Beobaclitung gemaeht, daB gewisse substituierte l-Benzyl-3,4- 
dihydroisochinoline yom Typus A  in organ. Losungsmm. sehr leicht der Osydation 
durch L uft-02 anheimfallen, wiihrend ihre Salze bestiindig sind. Glatt yerlauft die 
Oxydation in alkoh. Lsg. mit Jod in Ggw. von K-Acetat. D ie Oxydationsprodd. 
enthalten noch unyerandert die urspriinglichen Substituenten u. liefern bei der 
Red. mit Sn u. HCI die entsprechenden Tetraliydroisochinoline yom Typus B. Sie 
erwiesen sich ais Ketone vom Typus C, dereń CO-Gruppe durch gewohnliche 
Osimierung nicht nachweisbar ist. Durch Arbeiten in Pyridin gelangt man dagegen 
zu gut charakterisierten Oximen. D ie Ketone yom Typus C werden durch sd. 
metliylalkoh. KOH oder durch KM n04 leicht zu D eriw . des Isochinolins des 
Typus D oxydiert.

D ie Ketone yom Typus C reagieren mit Benzoylclilorid u. NaOII zu Substanzen, 
die gcgeniiber den Ausgangsmaterialen ein Mol. Benzoesaure mehr im Molekiil ent- 
halten. In Analogie zu den Befunden yon R e isse r t  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 38. 
1603. 3426 [1905]) an Chinolin u. Pyridin nehmen Vff. Ringsprengung an, die zu 
Substanzen yom Typus E  fiihrt. Bei der Behandlung mit yerd. Sauren spalten 
diese Verbb. leicht wieder Benzoesaure ab unter Regenerierung von Salzen des 
Ausgangsmaterials (Typus C). D a das Papaveraldin  (XI) zum Tppus D gehort, so

15*
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ist damit mieli eine becjueme Synthese dieser Verb. gegeben. Das aus Homo- 
licratrylamin  (XII) mit POCl3 iu sd. Toluol dargestelltc 6,7 ,3 ,4'-Tetramcthoxy-
l-bcnzyl-3,4-dihydroisochinolin (IX) geht durch Luftoxydation in das Keton X  uber, 
das isomer ist mit dem von S t u c h l ik  (Monatshefte f. Chemie 21. 814 [1900]) durch 
Red. des Papayęraldins mit Zn-Staub u. Eg. erhaltenen Papaverinol. Durch Oxy- 
dation mit metliylalkoh. KOI! oder KMnO., entsteht aus X  Papayeraldin (XI).

CII,
K / ^ / ^ C I I . ,

CH.,

i i N II-C O -C JI,

E
CO
ÓO
i

-R'
i

R'

I  ist A mit R =  OMe;
R'R' =  C IL A ;

I I  ist A mit RR =
CII20 2; R' =  OMe;

I I I  ist B  mit R =  OMe; 
R'R' =  CHa0 2;

IY ist B  mit RR =  
CILOs; R' =  OMe ;

IX  ist A mit R =  R' =  OMe; 
X  ist C mit R  == R' =  OMe; 

X I ist D mit R =  R' =  OMe.

Y ist C mit R =  OMe; ll'R ' =  CH20 2;
Y I ist C mit RR =  C Ł O ,; R' =  OMe;

Y H  ist D mit R =  OMe; R'R' =  CII„0.,;
Y 1II ist D mit R R =  CII20 2; R' =  OMe;

V e r s u ch  e. 6 ,7 -Methylendioxy - S',4'- diniethoxy-l-benzoyl- 3,4-dihydroisochinolin, 
C10Hl;O-N, (VI), aus I I  durch Luftoxydation, aus CH3OH Nadeln vom F. 151°,
11. in A ., A ., Bzl. u. Chlf., wl. in PA. In Mineralsiiuren zu leuchtend gelben 
Salzen 1. D ie sd. Lsg. in Acetanhydrid fiirbt sich smaragdgriin. D ie tieforange- 
farbige Lsg. in konz. H2SO., wird mit Gallussiiure rotlichgriin, in der Warnie rein- 
griin, mit Phloroglucin tiefrot, bei 100° roten Nd. — Jodhydrat, aus W . leuchtend- 
gelbe Prismen mit Krystallwasser vom F. 209—11°. — Oxim, C10H 18O5N 2, aus A. 
rhomb. Platten vom F. 222° (Zers.) durcliweg -wl., 1. in verd. Mineralsauren u. 
NaOII. D ie dunkelorangefarbige Lsg. iu konz. II2SO., wird mit K N 0 3 braiui. — 
Bcnzoyldcrw., C20H 23O;N, (gemiiB E), aus A. mattgelbe Nadeln yom F. 158°, 11. in 
sd. B zl., Chlf., sonst swl. — 6,7-Methylendioxy-3',4'-dimełhoxy-l-ienzoylisochinolin, 
C10Hi5O6N  (Y III), aus A. Nadeln F. 208°, 11. in sd. A ., Bzl., Aceton, Chlf., sonst 
w l., mattgelb 1. in verd. Mineralsauren, braun iu konz. II2S 0 4 u. in sd. Acetan- 
liydrid. — Filtrat, aus CR,OH Plattc lienvom F .206—207° (Zers.). — Oxim, CltlH I0O5N2, 
aus A. Platten vom F. 260° (Zers.) durcliweg swl., 1. in verd. Siiuren u. ŃaOH. — 
6,7-Dimethoxy-3')4'-methylęndvoxy-l-benzoyl-3,4-dihydroisochmolih) ClgII170 5N (Y), aus 
A. Prismen F. 151—52°. — Jodhydrat, krystallin. Pulver vom F. 192°. — Pih-at, 
ans Eg. gelbe Platten F. 227° (Zers.). — Oxim, C10H lsO6N 2, aus A. Rhomben yom
F. 223—24°. — Beuzoylderiy., C26H 230 7N, (gemiiB E) aus A. mattgelbe Nadeln vom
F. 151°. Sein il/o)iom»i,CicH240 7N 2, ist amorph. — o-Nitrobenzoyldeńv., C20H ,2OoN 2, 
(gemaB E). Aus A. Platten F. 175— 176°. — 6,7-Dimethoxy-3',4'-methylendioxy-
1-benzoyl-isochinolin, C10H 15O6N, (YII) aus Eg. Nadelchen vom F. 199—200°. P ih-at 
aus CH3OH leuchtendgelbe Platten vom F. 243°. Oxim, C10H ,6O5N 2, aus A. rhomb. 
Platten vom F. 263—264°. — Honiovcratro>yl-homovcratrylamin (XII), aus A. Krystalle 
vom F. 124°. — 6,7,3',4'-Tetramethoxy-l-benzyl-3,4-dihydroisochinolin (IX), Ol, 1. in A. 
P ih-at, aus CH3OH -f- Eg. gelbe Nadeln, F. 168°. — 6,7,3',4'-Tetramethoxy-l-be)tzoyl-
3,4-dihydroisochinolin, C20H2IO6N  (X), aus CH301I cremefarbiges Pulyer F. 190—191°, 
Chlorhydrat, aus 30°/oig. HC1 gelbe Krystalle, F. 183° (Zers.) mit 1H 20 . Jodhydrat, 
orangefarbige Nadeln F. 186° (Zers.) — Oxim, C20H22O5N 2, aus A. Platten yom
F. 247—248°, durcliweg w l., 1. in verd. Sauren oder Alkalien. D ie tief orange
farbige Lsg. in konz. II2SO, wird mit K N 0 3 griinlichbraun. — Benzoylderir.,



C2JH270 7N, (gemaB E), aus A. mattgelbe Nadelu vom F. 160°. (Journ. Chem. Soc. 
London 125. 2176—85. 1924. Oxford, Dyson Perkins Lab.) Oh le .

L eon P ia u z , Wirkung der Katalysatoren a u f die Oxydation der Harnsaure: 
Kupfer und harnsaures Kupfer. (Ygl. C. r. d. TAcad. des sciences 178. 782;
C. 1924. I. 1934.) Cu entweder in metali. Zustande oder ais harnsa-ures Cu be- 
schleunigt die Oxydation der Harnsaure. Das Salz ist, wohl infolge seiner kolloidaleu 
Beschaffenlieit, selbst in geringer Menge, viel wirksamer ais das Metali. In Ggw. 
von Cu ist die Sćhnelligkeit der 0 2-Absorption in der ersten halben Stde. 1 >/0—3-mal 
so groB wie olmc Katalysator. Ais Reaktionsprodd. werden isoliert Oxonat u. 
Allantoin. Steigerung der Temp. begiinstigt die B. yon Aliantom, die Grenze der 
Absorption sinkt. — Harnsaures Cu (entsprecliend 722.5 At. Cu pro Mol. Siiure) 
ais Katalysator liefcrt Oxonat, beim Ansiiuern der Lsg. scheidet sich allmahlich 
Allantoin ab; bei 1jl i - At. Cu pro Mol. Siiure entsteht mit dem Salz nur Oxonat. 
(C. r. d. l’Acad. des sciences 179. 901— 3. 1924.) IIa b e r ł a n d .

John  H . Y oe, Die Reduktion gewisser Kiipenfarbstoffe mitiels Natriumhydrosuljit 
in alkalischer Losung. Yf. untersucht die Red. einiger von der D u  P o n t  C om -
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9 P an y  hergestellten Kiipenfarbstoffe, Pon-
solblau R  (I.) u. G  [wie I., nur an den zwei 
mit * bezeichneten Stellen je ein Cl(?)- 
Atom], Ponsoldimkelblau B R  (II.) u. Ponsol- 
yiolett R R  (III.) durch N a,S20 4. D ic Red. 
erfolgt sclm ell, dic resultierenden Prodd. 
bilden keine L sgg., sondern anscheinend 
kolloidale Suspensionen. Anorgan. Salze
koagulieren die reduzierten Farbstoffe. Die 
Resultale stimmen mit denen yon friiheren 

Unterss. (ygl. Y oe u . E dgar , Journ. Physical Chem. 27 . 65; C. 1923. IV. 290) gut 
ubcrein. (Journ. Physical Chem. 28. 1211— 17. 1924. Virginia, Uniy.) Za n d e b .

R ob ert C harles M enzies und R ob ert R ob in son , Eine Synthese des 1p-Pelle- 
tierins. Ganz entsprechend der Synthese des Tropinons aus Succindialdeliyd,
Methylamin u. einem reaktionsfiihigen Acetonderiy. bauen Yf. das ijj-Pelletierin aus 
G lutardialdhyd , Methylamin u. acetondicarbonsawe>n Ca au f, gemiiB folgender
Formeln:

CKj• CHO CII,,. COO, CIL— CH--CII-COO,
CH2 - f  NH,M c - f  CO \ c a  CH, NMe CO N ca
CH..CHO ĆH2-C O O / GIL—CH--C H -CO O /

CHS— CH— CII-COOH CIL— CH— CIIS
CH2 NMe CO ' CIL NMe CO I
Óh 2— ÓH— CH-COOH CII.— CII— CH,

Der Glutardialdehyd wurde durch Einw. von 0 3 auf Cyclopenten gewonneń. 
Um das ergiebigste Yerf. zur Darst. des Cyclopentens zu finden, wurde zuniichat
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der W eg Cyclohexanon — y  Cyclohexen untersuclit Der W eg iiber Cyclohexanol 
ist empfehlenswerter ais der iiber Cyelohexylamin. D ie Ausbeuten an Cyclohexanon- 
oxim betrugen 81,6% der Theorie, an Cyclohexylaminehlorhydrat 73,7%, an Cyclo- 
bexyltrimetbylammonium naliezu 100%, bezogen auf Cyclohexylamin, wenn mit 
einem UberschuB yon (CH3)2S 0 4 u. wss. NaOII metbyliert wird. D ie Umwandlung 
des Ammoniumjodids in Cyelohexen ist jedoeh mit grofien Verlusten verkniipft. 
Ausbeute nur ca. 25% der Theorie. Das Hauptprod. war dabei im Gegensatz zu 
S k ita  u . R o lfes  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 1250; C. 1920. III. 281) Cyclohexyl- 
dimethylamin. — Die Spaltung der Cycloliexenozonids liefert in folgender W eise 
die besten Ausbeuten. 20 g desselben in 285 ccm Eg. wurden allmiihlich unter 
Riihren zu einer Mischung von 300 ccm 15%ig. TiCl3-Lsg. u. 1200 ccm 40%ig. Na- 
Acctatlsg. gegeben. Ausbeute an Adipindialdehyd 5 g. — Cyclopenten wurde daher 
durch W asserentziehung aus Cyclopentanol dargestellt. Es kann in IIexanlsg. leicht 
mit Br in CC14 titriert werden. — Mit TiCl3 reagiert das Cyćlopentenozonid viel 
langsamer ais das des hoheren Ringhomologen. 50 ccm einer wss. Lsg. von TiCl3 

(enthaltend 6,85 g) u. ca. ebensovieł 40%ig. Na-Aeetatlsg. wird mit 3 g  Cyclopenten- 
ozonid in 25 ccm Eg. innerhalb 20 Min. yersetzt. Nach 1  Stde. wird bei 40° noch- 
mals die gleiche Menge TiCl3 zugegeben. Ausbeute 0,6 g  Glutardialdeliyd. — Das 
gewonnene ^-Pelletierin  wurde iiber das Pikrat gereinigt u. aus PAe. in Krystallen 
vom F. 48,5° erhalten. Es zeigte alle Eigenschaften des naturliclien i^-Pelletierius 
u. lieferte das gleiche Dipiperonylidenderiy. vom F. 226—227°. (Journ. Chem. Soc. 
London 125. 2163—68. 1924. St. Andrews, Bristol, Manchester; U n iw .) OnLE.- 

Herm aBB L euchs und S eizo  K anao, Yersuche m it dem H ydrazon der Brucinon
saure. (Uber Stryclmosallcaloide, XXX XIV .) (XXX XIII. vgl. Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 57. 1318; C. 1924. II. 2038.) D ie Brucinonsaure wird im Gegensatz zur 
Brucinolsaure durch NaOH nicht glatt in Glykolsiiure u. die Verb. C2,H 200 6N 2 ge- 
spalten, die das dem Alkohol Brucinolon entspreehende Keton darstellten sollte. 
Nachdem der Abbau des Oxims der Brucinonsaure nach C u r tiu s  nicht zu jener 
Yerb. gefiihrt hatte, wurde nunmehr das Hydrazon der Brucinonsiiure nach dieser 
Richtung lun untersucht. Sein Hydrazid liefert mit 2 Mol. HNO, das Azid der 
freien Brucinonsaure. Auch das Hydrazon der Brucinonsaure selbst liefert bei 
dieser B.ehandlung die Brucinonsaure zuriiek. Bei der Verkoelnuig des Azids erhiilt 
man neben regenerierter Ketonsiiure in einer Ausbeute you 40% die Yerb. C2IH22O0N.,, 
das Hydrat des Ketons Co,H„00 5N 2. Es wurden also auch hier 2 C-Atome, offenbar 
ais CH20  u . C 02, entfernt. Ob dieses Ketonhydrat ein Oxim liefert, das mit dem 
friiher auf anderem W ege erhaltenen ident. ist, konnte nicht festgestellt werden. 
Dieser Nacliweis ist aus dem Grundc you W ichtigkeit, w eil die Veresterung des 
Brucinonsaurehydrazons zu 2 Prodd. fuhrt. Unter milden Bedinguugen entsteht 
ein Ester yom F. 182° ais Hauptprod., der ais Ausgangsmaterial zu den yorstehenden 
Verss. diente, bei energ. Yeresterung dagegen ausschliefilich ein Ester vom F. 250°. 
D iese Isomerie kann raumlicher Art sein, bedingt durch die Gruppe (RjHR.JC— N* 
NIL, oder wahrschcinlichcr struktureller Natur im Sinne der Formeln I —I I I . Dafiir 
spriclit, daB der hochsclimelzende Ester, obgleicli li. in Chlf., der Reaktionsfl. mit 
diesen Losungsmm. nur schwer yollstiindig entzogen werden kann. Vff. nehmen 
daher an, daB in der Reaktionsfl. zum Teil die in Chlf. wl. Yerb. I I  yorhandcu

I  N —C = 0  H ,N *N — C— R I I  NH ĆOOHH,N■ N = C r r R
i 1 ......................... -  1! ___ __ ! L- - - —.................... .̂........... 'I

I I I  N H  Ć O -N I I - N = C = R
i 1 . ----------'I

ist, die erst allmahlich in I I I  ubergelit. — Hydrazon der Brucinonsaure, C2aH20O7N, -t- 
3IL O , aus der Saure mit Hydrazinhydrat in sd. absol. A.; aus 30—40 Tin. W.
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clerbe, kornigc Krystalle vom F. 203° (schaumig), 11. in Chlf., u. HC1, n. KIICO., u. 
Nix-Acetatlsg. Aus der Bicarbonatlsg. wird es yon Chlf. nicht ausgezogen. Bei 
der Veresterung des Hydrazons in 4%ig. alkoh. HC1 bei 0° erlnilt man den Atliyl- 
ester, C2iH 30O7N 4 (gemaB I), aus absol. A. Prismen vom F. 178—182° (blasig), 11. iu 
Chlf., swl. in h. W ., daraus derbe Prismen vom F. 180°. L. in n. HC1, unl. in Bi- 
carbonat oder wss. NH3. Der dabei ais Nebenprod. entstandene isomere Ester 
(gemaB III) wird beim Umlosen in absol. A ., worin er unl. ist, abgetrennt. Er 
cntsteht ais einziges Keaktionsprod., wenn die Veresterung mit 10%ig. alkoh. HC1 
bei Zimmertemp. erfolgt. Ausbeute 70% der Theorie. Aus 350 Tin. absol. A. zu- 
nSchst 6 -seitige BlSttchen oder Prismen, die sich in der Kalte in die bestandigen, 
schief 4-seitigen Tiifelchen umwandeln. Aus yerd. A. (1 : 50) prismat. Nadeln.
F. 24S—250°, [ « ] D26 =  —171° (Eg.). LI. in Chlf., 3-n. HC1, weniger iu n. IICl, 
kaum 1. in W . oder Bicarbonatlsg. — S ydrazon  des Brucmonsaurehydrazids, C23H2sOIJN(., 
aus dem Ester vom F. 182° mit Hydrazinhydrat in sd. A. Aus 50 Tin. gew. A. 
feine Nadeln u. Prismen. Sintert von 188° an u. ist gegen 210° blasig geschmolzen. 
LI. in Chlf., sil. in k. W . mit neutraler Rk. D ie durch Abbau des yorstehenden 
Hydrazons nach Cu r t id s  crhaltene Verb. C21H22O0N 2 krystallisiert aus 100 Tin. Eg. 
in kleinen derben Prismen. Zers. yon 270° an, [ « ] D25 =  + 8 ,1 °  (Eg.); wl. in Chlf. 
u. h. W .; verd. IICl oder Bicarbonatlsg. losen nicht, n. Lauge ziemlich leicht. (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 57. 1799—1802. 1924. Berlin, Univ.) Oh l e .

E v e ly n  A sh ley  Cooper, D ic Wirkung des Paraldehyds au f Proteinę und Lipine. 
Paraldehyd fiillt Proteine aus wasserfreien Losungsmm. (A., Phenol), hat aber keine; 
Wrkg. auf ihre wss. Lsgg., auch nicht auf die yon Nucleinsaure. Leciłhin wird 
sowohl aus wss. w ie aus 8th. Lsg. gefiillt, Cerebrosidc aus Lsgg. in Pyridin u. h.
A. Dagegen ist der Paraldehyd ein Losungsm. fiir Cliolesterin, Waehs, Fełtc u.
liohere Feitsaurcn. Er kann sonach bei der Fraktionierung u. Reinigung der Lipine 
von Nerven- u. anderem Gewebe Dienste leisten. Seine pharmakolog. Wrkg. 
scheint mit der hier festgestellten physikal.-chem. Wrkg. auf kolloidale Lipine in 
Zusammenhang zu stehen. (Biochemical Journ. 18. 948—50. 1924. Birmingham, 
Univ.) Spie g e l .

I. S. J a łtsch n ik o w , U ydrolyse des Pepions, der Albumose und der Proteine 
mittels Salzsaure. (Vgl. Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 52. 147; Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 56. 2226; C. 1923. III. 1554. 1924. I. 163.) Es wurde dic Kinetik der Siiure- 
hydrolyse yon Pepton, Protalbumose, Albumin, Casein u. Edestin  bei 10, 37, 70 u. 
100° untersucht. D ie Lsgg. enthielten 1% Protein u. waren 1-n. an IICl. MeB- 
methode — die Formoltitration nach S o ren sen . In den meisten Fiillen findet sich 
die Formel von SciittTZ u. B o r isso w  xj } / 1  —  konst. bestiitigt, in einigen (Edestin 
bei 37°, Pepton u. Casein bei 100°) gilt x j t  —  konst. (x die zur Zeit t umgesetztc 
Menge). W as die Kinetik betrifft, ist die Saurehydrolyse der Fermenthydrolysc 
durchaus ahnlich. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 54. 814—17. 1922/24. Moskau,
I. Uniy.) B ikerman.

H ild a  L onise K in gston  und S am uel B arn ett Schryver, Untersuchungen 
iiber Gelatine. III. D ic Trennung der Produkte der Gelatinehydrolyse durch die Car- 
bamat>7iethode. (II. ygl. K n a g g s , Ma n n in g  u . S c h r y v e r , Biochemical Journ. 17. 
473; C. 1924. I. 487.) Das Yerf. zur Trennung der Spaltprodd. mittels der Car- 
bamate (ygl. B o s to n  u. S c h r y v e r , Biochemical Journ. 15. 63.6; C. 1922. II. 920) 
wurde weiter ausgearbeitet. W ird das mit verd. II_,S04 erlialtene Spaltungsgemisch 
mit Ba(OH)2 behandelt, bis es gegen Kongo eben noch sauer reagiert, dann das 
Filtrat mit mehr Ba(0H)2, so enthalt der jetzt entstehende Nd. merkliche Mengen N, 
u. es konnte daraus rac. Asparaginsaure isoliert werden. Das Filtrat hieryon gab 
mit A. yollstandige Fiillung der Ba-Salze der Dicarbonsauren (bei Gelatine nur
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Glutaminsaure u. Asparaginsaure). Aus dcm Filtrat wurden bei 0° durcli ab- 
wechselnde Behandlung mit Bą(ÓH)a u. C 0 2 die Carbamate gefiillt u. nach Ein- 
engen des Filtrats diese Fiillung wiederholt, bis keine weitere Beseitigung von N  
mehr eintrat; das letzte Filtrat enthielt dann noch 6—7% des Gesamt-N, fast keinen 
Amiuo-N, fast nur Prolin  oder Prolylprólin. D ie gcsammelten Carbamate wurden 
nun mit W . von 0° ausgezogen, wobei das Deriv. des Glycins zuruckbleibt, durch 
Koehen mit W . zersetzbar. D ie k. wss. Lsg. wurde durch Kochen zers., die dann 
noch yorhandenen Diaminosauren wie iiblich mit Phosphorwolframsiiure abgeschieden. 
Nach Eindampfen der Lsg. schied sich dann die Hauptmenge des Leucins ab. 
Das Filtrat liieryon wurde in A. gegossen, die Fallung, mit den spateren, in absol. 
A. unl. Fraktionen vereinigt, die Reste des Leucins, ferner Valin, Serin u. Oxy- 
prolin  enthaltend, woyon das letzte durch Best. des Nichtamino-N ermittelt werden 
kann, wird im iibrigen nach der Estermethode verarbcitet. D ie alkoli. Lsg. wurde 
wiederholt zur Trockne Yerdampft u. mit A. behandelt, bis ein in absol. A. aueh 
im Eisschrank 1. Prod. resultierte, das lediglich Prolin  enthielt. Bei einem Yers. 
groGen MaBsiabes (mit 900 g Gelatine) wurden vom Gesamt-N erhalten ais Glutamin
saure 3,2, Asparaginsiiure 5,6, Prolin 14,8, Osyprolin 11,25, Glycin lS,2°/0, in einem 
Yers. mit 10 g Gelatine ais Asparaginsaure -f- Humin 4,49, DicarbonsSuren (auCer 
der Asparaginsaure der 1. Fraktion) 6,50, Glycin 17,44, Lenin - |-  Serin -)- Oxy- 
prolin -f- Alanin 17,26, Prolin 12,06, Diaminosauren 26,67, Nichtcarbamatfraktion 
6,93%. (Biochemical Journ. 18. 1070—78. 1924.) S p ie g e I.

Joh n  K n aggs und Sam uel B arn ett S cłiryver, Untersucliungen iiber Gelatine.
IV. D ie Reinigung der Gelatine durch Aiisflockung in  einem elektńschen Felde. 
(III. ygl. vorst. Ref.) Fiir die Reinigung sind Verunreinigungen, die aus dem Aus 
gangsmaterial fiir Ilerst. der Gelatine stammen, yon solchen zu unterscheiden, die 
durch Veranderung beim Erliitzen entstehen. Von den ersten zeigt die Ggw. von 
ChondroitinseJncefelsaure einen EinfluB auf die Hausmannschen Zahlen. Sie konnte 
uebst ahnlichen Verbb. durch Itingere Behandlung (60 Tage) des zuniichst mit Salz- 
wasser u. 0,5 ig. IIC1 24 Stdn. behandelten, dann mit flieBendem W . gut gewaschenen  
Osseins mit 0,2% ig- NaOH-Lsg. yollstiindig entfernt werden. W iederliolte Aus- 
flockung der 2% ig. Lsg. der dann hergestellten Gelatine im elektr. Felde beseitigt 
dann die Prodd. der therm. Zers., so daB die Lsg. bei weiteren Ausflockungsverss. 
ihren N-Gehalt nicht mehr iindert. (Biochemical Journ. 18. 1079—84. 1924.) S l\

A lexan d er  B ernard  M anning, Untersuchungen iiber Gelatine. V. D ie Eigen- 
schaften einer durch AusflocJcung in  einem elektńschen Feld gereinigten Gelatine. 
(IV. Ygl. yorst. Ref.) B ei dem yorher geschilderten Verf. gibt der N-Gehalt der 
bei der Elektrodialyse yerbleibenden Lsg. ein gutes Kennzeichen fiir die Reinheit 
der Gelatine von Prodd. der therm. Zers. Er wurde zwischcn 1 u. 2 mg fiir 
100 ccm gefunden, wenn der unterc Pol im Dialyseapp. die Anodę war, die Eigen- 
beweguug der Gelatine im elektr. Felde in der gleichen Richtung wie die der 
Schwere erfolgte. D ie friiliere Best. der Losliehkeit (ygl. K n a g g s , Ma n n in g  u . 
S c h r y v e r , Biochemical Journ. 17. 473; C. 1924. I. 487) hat zu holie Ergebnisse 
geliefert. Sie kann fiir reine Gelatine, wenn sie iiberhaupt eine wahre Losliehkeit 
ist, nicht iiber 10:100000  hinausgehen. D ie Gelatine hat nicht Eigenscliaften 
eines eigenartigen EiweiBes, sondern fast alle eines Globulins. Sie ist unl. in W ., 
aber 1. (oder dispergierbar) in sehr scliwachen Lsgg. von Siiuren oder Alkalien, 
erst in viel stiirkeren Lsgg. von Neutralsalzen. Von den meisten anderen Globulinen 
unterscheidet sich Gelatine durch ihren hoheren Wiisserungszustand, dem die groBe 
Fahigkeit zur B. von Gelen zugeschrieben werden kann. Aueh andere Globulinę 
konnen hierzu gcbracht werden, soweit sie sich in einem yerliallnismaBig kleinen 
VoL eines Mediums dispergieren lassen, z. B. Edestin  in Lsg. von Na-Salicylat. 
W enn Gelatinelsgg. selbst nur bei 35° langere Zeit gehalten werden, erfahren sie
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eine irreversible Yerminderuug ihrer Yiscositat. (Biochemical .Journ. 18. 1085—94.

Joh n  K n aggs und Sam u el B arn ett S ehryver, Untersucliungen iiber Gelatine. 
VI. D er M n /lu f der Beliandlung des Vorprodukies au f den Charakter der Gelatine. 
(V. ygl. vorst. Ref.). Es zeigte sich, daB liocligereinigte Gelatine Lei Ausfloekung 
der 2%ig. Lsg. im elektr. Felde sich in 3 Fraktionen trennt. D ie iiberstehende 
FI. um die Anodę herum enthiilt eine Fraktion mit geringem Gehalte an Diamino-N; 
der durch die Membran zur Katliode diffundierende Anteil wird hier in einfache 
Prodd. zerlegt. D ie Menge beider Fraktionen ist aber gering im Yerhaltnis zur 
ausgeflockten Menge. W iederliolte Ausfloekung aus l° /()ig. Lsg. im elektr. Felde 
iindert den %-Gelialt der Gelatine an Diamino-N nicht, liiBt aber den Monoamino-N 
allm&hlich bis zu einem Maximum von ca. 20% ansteigen. D ie Hausmannsehen 
Zahlen wechseln je nach der Behandlung der Vorprodd. vor Ausziehen der Gelatine. 
Vorherige Siiurebehandlung ergibt niedrigeren W ert fiir Diamino-N ais Alkali- 
behandlung. die Unterscliiede betragen 1,5—3,5% u. sind viellcicht durch Keto- 
Enolumwandlungen im Vorprod. zu erklaren. Aus Vorprod. nach Saurebehaudlung 
wird die Gelatine schneller extrahiert ais nach Alkalibeliandlung. (Biochemical 
Journ. 18. 1095—1101. 1924.) S pie g e l .

John  K n aggs und S am u el B arn ett Schryver, Untersucliungen iiber Gelatine. 
V n . D er Nicht-Aminostickstoff der Gelatine. (VI. Ygl. vorst. Ref.). D ic Hydrolyse 
einer durch Ausfloekung gcreinigten Gelatine nach Erhitzen mit W . zeigt eine 
merkliche Zunalime des Nichtamino-N, wahrscheinlich infolge Umlagerung des Mol. 
unter B. bestandiger Ringverbb. Ahnlich wirkt wiederliolte Ausfloekung im elektr. 
Felde u. auch Behandlung mit Yerd. Siiuren oder Alkalien. So erklaren sich auch 
die verschiedenen Befunde an Gelatinen aus dem gleichen Vorprod. Man kann 
nach allem auch die nach den jetzigen Reinigungsmethoden gewonnene Gelatine 
noch nicht ais chcm. einheitlich betrachten. (Biochemical Journ. 18. 1102— 6 . 
1924.) Sp ie g e l .

E lea n o r  V io le t  H orne, Untersucliungen iiber Gelatine. VIII. D er osmotischc 
Druck der Gelatine in  Losungen von Natriumsalicylat. (VII. vgl. vorst. Ref.). Na- 
Salicylat biilt Gelatine in Lag., ohne chem. einzuwirken. Der osmot. Druck solcher 
Lsgg. hangt von ihrer Konz. ab. Er steigt mit dieser, aber dieses Steigen wird 
dadurcli erhoht, daB bei niedrigen Konzz. das scheinbare Aggregatgewicht groBer 
ist, z. B. ca. 40000 in 0,9%ig. Lsg. gegen ca. 16000 in 3%ig. Lsg. Geringe 
Mengen anorgan. StofFe in der Gelatine seheinen ohne EinfluB. (Biochemical Journ. 
18. 1107— 13. Imp. Coli. o f Science and Teelinol.) Spie g e l .

V icto r  E stien n e , Neue Untersuchungen iiber Maltase. (Vorlaufige Mitteilung.) 
Beim Ziichten auf maltosehaltiger Nahrlsg. (erhalten durch Verzuckerung von 
Starkę mit Amylase) bildete Aspergillus niger etwas mehr Maltase ais Asp. clayatus 
u. bedeutend mehr ais Mucor Boulard. Monilia candida, Schizosaccharomyces 
mellacei oder Bact. mesentericum. D ie B. yon Maltase wurde an der Reduktions- 
abnahme der Nahrlsg. gemessen. — Fermentpraparate wurden erhalten, indem 
das Mycel vor Beginn der B. Yon Sporen gesaąimelt, mit W . gewasclien u. erst 
an der Luft u. dann im Exsiecator iiber P 20 5 oder H2S 0 4 getrocknet wird. D ie 
trockene M. wird gepulvert. — Die Drehung der angewandten reinen kryst Maltose 
wurde zu [« ]D =  133,5° bestimmt. — Aspergillus niger spaltet Maltose rascher
ais Takadiastase. — B ei Asp. niger u. Mucor Boulard wird 1—10% ig. Maltoselsg. 
zu 100% gespalten. Dagegen wurden mit Maltasen aus hćiheren Pflanzen (Mais,

1924.) S pieg el .

E. Biochemie.
E x. E n z y m c h e m ie .
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Runkelrube, Kapuzincrkresse) nic cinc yollstandige Spaltung erhalteu. — D ie Maltase 
der getrockneten Pilze war nach mchreren Jahren nocli gut wirksam. — Vf. emp- 
fiehlt, die Best. der Maltase mit 1,5% ig. Aufschwemmung des Pilzes iu 2% ig. 
Maltoselsg. vorzunelimen. (Journ. Pharm. de Belgiąue 6 . 797—802. 813—19. 1924. 
Lowen, Inst. Ca r n o y .) A. E . F. H e s s e .

M alco lm  D ixon  und S y lv a  T hnrlow , Sludien iiber die Xanthinoxydasc. I. bis
III. Mitt. I. Herstellung und Eigenschaftcn des aktiven Materials. D ie Best. des 
Enzyms erfolgte nach der Metbode von T h u n b e r g  (Skand. Arcb. f. Physiol. 40 . 
1 ; C. 1920. III. 390.) mit Methylenblau 1 : 5000 u. Lsgg. der Purinbasen, die 2 mg 
in 1 ccm ganz verd. NaOH enthielten. — D ie Euzympraparate wurden aus Milch 
gewonnen, aus der das Enzym zusammen mit dcm Caseinogen dureli Zugabe des 
gleieben Yol. gesiitt. (NH,)2S 0 4-Lsg. gefallt wurde; der Nd. wird zwiseben Filtrier- 
papier getrocknet, gemahlen, mit A. extrabiert u. im Exsiccator getrocknet. — Aus 
neutraler Lsg. wird das Enzym an Kohle schlcebt, dagegen gut an Al(OH)3 u. 
Filtrierpapier adsorbiert. In den Adsorbaten belialt das Enzym seine Wirksani- 
keit. — D ie Wrkg. des Enzyms wird dureli fein vcrteiltes Fett gefordert. Atmo- 
spharisches 0 2 zerstort das Enzym. — A. oder Aceton zerstćircn das Enzym; A., 
CHClj, Toluol oder Glycerin schiidigen niclit. — IIypoxanthin u. Xanthin konnen 
nach liingerem Stelien ihrer neutralen Lsg. nicht melir durch das Enzym oxydicrt 
werden.

II. D ie D ynam ik des Oxydasesystems. Das Optimum der Wrkg. liegt zwiseben  
p n 5,5 u. 9, die Aktm tats-pu-K urve verlauft liier parallel fiir Abszisse; auf beiden 
Seiten des Optimums findet man einen sehr steilen Abfall der Kurve. Jenseits 
pH =  9 bezw. pn =  4 wird das Enzym rasch zerstort. — D ie Gcschwindigkeit der 
Rk. ist der Konz. des Enzyms proportional u. unabliiingig von der Konz. des 
Methylenblaus, ausgenommen wenn diese Konz. sehr gering ist. — Bei lioher Konz. 
an Purinbase wird die Gescliw. der Rk. gehemmt. Bei mittleren Konzz. ist die 
Geschw. der Rk. von der Purinbasenkonz. unabhangig. — D ie Oxydation von 
Hypoxanthin wird dureli Ggw. von Harnsaure, Guanin oder Adenin gehemmt. Je 
groBere Mengen Enzym vorhanden sind, desto groBer ist die zur Ilemmung notige 
Menge. — Bei liohen Substratkonzz. wirken Hypoxanthin u. Xantliin glcich stark; 
bei den Substratkonzz., bei denen die Rk. nicht melir durch das Substrat gehemmt 
wird, wird Methylenblau durch Hypoxanthin zweimal so schnell w ic durch Xantliin 
reduziert. — Vff. erorteru die Frage, ob die Xantliinoxydase mit dem Schardinger- 
enzym  idenfiseli ist. D ie Frage ist heute nocli nicht losbar, jedoeli halten die Vff. 
die Identitiit fiir wabrscbeinlicb. Bei p [t 4,1—4,3, wo die Xanthinoxydase vollig  
unwirksam ist, wird Acetaldeliyd unter Entfarbung des Methylenblau oxydiert,

III. D ie Rediiktion von N itraten. Vff. treten der Ansieht von H aas und I I i l l
(Biochemical Journ. 17. G71; C. 1924. I. 1224) entgegen, daB die von den genannten 
Autoren mit „atite" benannte angeblich die Reduktion von Nitrat durch Milcb be- 
wirkende Substanz von dem Schardingerenzym verscliieden ist. Nitratc werden 
durch Milch oder Praparate der Xantliinoxydase in der gleichen W eise reduziert 
wie in den oben beschriebenen Ycrss. das Methylenblau reduziert wird. Alle bei 
Methylenblau ais Acceptor bescliriebeneo Erscheinungen werden bei der Red. von 
Nitrat wiedergefunden. (Biochemical Journ. 18. 971—75. 976—88. 989—92. Cam
bridge, Univ.) A. R. F. H e s s e .

R,. L ecoą, Undhnlichkeiten ie r  amylolytisehen Fermente bei verschiedenen Prii- 
paraten aus gekeimter Gcrsie. (Vgl. L ecoq u . W arg , Journ. Pharm. and Exp. 
Therapeutics [7] 30 . 231; C. 1924. II. 2560.) Das friiher beobachtete Optimum 
der Temp. fiir die Wrkg. von Gerstenamylase auf Starkę konnte nicht bestatigt 
werden; die beste Wrkg. auf rohe Starkę wurde jetzt bei 50", die beste W kg.
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auf gekochte Starko boi 70° gefundeu. (C. r. soc. dc biologie 91. 924—26. 
1924.) _ A. E. F. H esse .

R. W eitz  und E . Lecoq, Ahnlichkeiten zwischen P tyalin  und Amylase aus ge- 
keimłer Gerste. D ic Temperaturoptima fur Speichelamylase liegen bei den gleicbcn 
Punkten wie sie fur Gerstenamylase (vgl. vorst. Eef.) gefunden wurden. (C. r. soc. 
dc biologie 91. 926—27. 1924.1 A. E. F. H e sse .

A. W . Blag-owj esch tsch en sk i, Uber die spezifische WirJcung von pflanzlichen Pro- 
teasen. An Estraktcn mit 5%ig. NaCl aus Pflanzensamen, aus denen durch Yerd. mit 
W . die Globulinę ausgefiillt warcn, wird gezeigt, daB die erhaltenen Fermentlsgg. atets 
das arteigene Globulin bedeutend besser spalten (bestimmt durch Zunahme des 
NHo-N nach SOk e n s e n ) ais das Globulin der anderen Pflanzen. — Fermente aus 
nahe yerwandten Pflanzen (z. B. Phaseolus u. Dolichos) spalten das fremde 
Globulin fast ebenso gut w ie das eigene. (Biochemical Journ. 18. 795—99. 1924. 
Taschkent, Uniy.) A. E. F. H e s s e .

R ich ard  K uhn und G eorg E rn st v . G rundherr, Einfluf) der Aciditdt bei 
M nw irkung■ von Hefc-Ausziigen a u f konzentrierte Traubenzuckerlosungen. Bei der 
Verfolgung der synthet. Wrkg. der Fermente der Hefe (vgl. Croft  II il l , Journ. 
Chem. Soc. London 83. 578 [1903]) in Abhiingigkeit von pH finden Yff. mit Sinncr- 
u. Lowenbruuhefe zwci Maiima fur die Geschwindigkeit der Eeduktionsabnahmen 
u. zwar zwischen pn  4 u. pn  6 u. dann bei pjj 7,3—7,5', wiihrend bei p,i 6,5—6,8 ein 
ausgepriigtes Minimum liegt. Vff. haben die Uberzcugung, daB es sich um B. 
zweier Eeaktionsprodd. unter Einw. von mindenstens zwei Fermenten liandelt (vgl. 
PmuGSHEur u. L eib o w it z , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1576; C. 1924. II. 2487). —  
Einer anderen unters. Hefe seheint die in spurenweise alkal. Lsg. wirkende Enzym- 
komponente zu fehlen; die Ausziige lassen nur ein Optimum bei pfj =  5 erkennen. 
Auch dies spricht fiir das Vorhandensein zweier Enzyme. — Die Ausbeuten an 
Disaccliarid  liiingen von der Konz. der Glucoselsg. ab, D ie Synthese yerlauft am 
schnellsten in 40% ig- Lsg. bei p H =  5. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1852—54. 
1924. Munchen, Akad. d. Wiss.) A. E. F. H e sse .

R ich ard  K uhn , Uber die Konstitution der Starkę und die verschiedenenen 
Wirkungsweisen der Amylasen. Kinet. Messungen iiber enzymat. Spaltung von 1. 
Starkę, Amylosc u. Amylopektin, fiir welchc Beispiele in 2 Figuren gegeben werden, 
haben gezeigt, daB durch Malzamylase die Gesamtmenge der Maltose in ćf-Form 
m D —  —f-112°) in Freilieit gesetzt w ird, wiihrend durch maltasefreie Pankreas- 
amylase- oder durch Takadiastase a-M altose ([«]„ =  +  153 +  5°) gebildet wird. 
Gewisse Malzamylasen werden durch ^-G lucose oder ^j-Maltose, nicht aber durch 
«-G lucose oder «-Maltose (extrapoliert aus dem Vergleich von fi- u. a , ;?-Maltose) 
gehemmt. Nach diesen Befunden untersehcidet Yf. u- u. ^-Amylasen. — Bei der 
Verfolgung der raschcn Stiirkeyerzuckerung durch «-A m ylasen erkennt man, daB 
neben der eigentlichcn zur Freilegung der Aldehydgruppen fiihrenden Hydrolyse 
u. neben der Mutarotation der Zueker noch eine yon starkem Anstieg des Ordnungs- 
yermogens begleitete Ek. liiuft. Vf. selilieBt daraus, daB je zwei in der Starkc 
bcnachbarte Glucosereste ungleiehartig sind, daB namlich nur einer eine O-Briicke 
in 1.4-Stellung triigt. Werden nun ,,/?“-Bindungen, z. B. durch Malzamylase gelost, 
so erfolgt die Isomerierung zum butylenoxydischen O-Eing (wie er in Maltose vor- 
liegt) im reduzierenden Glucoserest des primiir entstehenden Disaccharides u. ist 
dalier oline EinfluB auf die Bindungsart der beiden Glucosemolekiile. Bei Spaltung 
der a-glucosid. Bindungen durch Pankreasatnylase erfolgt die Eingerw eitcrung oder 
-yerengerung im niclitreduzierenden Zuckerrest, wobei dann neben dem NeuschluB 
des O-Einges in 1,4-Stellung die „^ “-Bindung in die cr-Bindung eines neueu 
Maltosemol. erfolgt, was im intermediiiren Anstieg des Dreliungsyermogens zum 
Ausdruck kommt. — Yf. unterscheidet 3 W egc des Starkeabbaues, die durch I m -
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lagerung eines nur in den Grundkorpem yon Amylosc u. Amylopektin stabilen 
Oxydoringes verstanden werden konnen: 1 . Hydrolyse durch Malzamylase unter 
Isomerisierung in der reduzierenden Hiilfte des gebildeten Malzzuekers, 2. intra- 
glucosid. Umlagerung in der nicht reduzierenden Hiilfte eines Disaccharides durch 
Pankreasamylase gleichfalls unter B. von Maltose, 3. interglucosid. Isomerisierungen 
w ie z. B. bei der Umlagerung von a -  in ^3-Polyamylosen, die zu Anhydriden von 
Trisaccliariden fiihren konnen. — Die Existenz besonderer O-Briicken in den das 
Glykogen aufbauenden Glucoseresten seheint fiir den Befund yon N e u b e r g  u . 
G ottschalk  (Biochem. Ztsclir. 146. 164; C. 1924. II. 491), daB die durch Insulin  
stimulierte B. von Acetaldehyd in Gewebebrei durch Glykogen mehr ais durch 
Glucose erhoht wird, eine Deutung zu ermogliclien. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 
1965—68. 1924. Munehen, Lab. d. Akad. d. Wiss.) A. E. F. H e s s e .

R ich ard  W ills ta tte r , F e l ix  H au row itz  und F ried r ich  M em m en, Ziir Spe- 
zifitdt der Lipasen aus versclńedenen Organen. IX . Abhandlung iiber Pankreasenzymc. 
(Vin. vgl. Ztsclir. f. physiol. Ch. 138. 216; C. 1924. II. 1805.) In der Arbeit wird 
gezeigt, daB bei den bislier angewandten Untersuchungsmetlioden kein Anlialts- 
punkt geblieben ist, von dem auf die Yerscliiedenheit der Pankreas- u. der Magen- 
lipase zu schlieBen wiire. Nur bei Prufung der opt. Spezifitut findet man eine Yer- 
schiedenlieit, da die durch Magenlipase aus Mandelsiiureiithylester u. aus Phenyl- 
essigsiiuremcthylester gebildeten Spaltprodd. im Dreliungssinn von den durch Pan
kreas oder Leber gebildeten Prodd. abweichen: „Wenn die auswahlende Wrkg. 
auf die asymmetr. Substrate ais eine Eigenscliaft der Enzyme selbst, nicht der 
physiol. Enzymkomplexe zu betrachten ist, so erlaubt die Prufung dieser Spezifitiit, 
die Magenlipase ais yersehieden von der Pankreaslipase zu kennzeichnen.“ — Dic 
Praparate der Magenlipase wurden durch Extraktion der von der Muskulatur u. 
der Tunica propria abgetrennten u. dann mit Aceton getrockneten Magenschleim- 
liaut durch 2 std. Extraktion mit der 50 fachen Meuge *lA0-r\. NII3 erhalten. Zum 
Aufbewahren miissen die Lsgg. auf p H =  4,7 eingestellt werden. D ie Magenlipase 
liiBt sich durch Ausfloeken mit CII3COOH, Elektrodialyse gegen Vioo'n- CHsCOOH
u. Adsorption an Kaolin oder Tonerde u. Elutin mit 22/3-bas. Ammonpliosphat 
reinigen. Das Optimum der Wrkg. des u n g e r e i n i g t e n  Enzyms liegt beim Magen 
des Schweines bei pa  =  7,1— 7,9, fur Pferd bei 8 ,6 . fiir Hund bei 5,5— 6,3, fiir 
Katze u. W ildente bei 5,5 fiir Kaninclien bei 6,3. Nach den untersuchten Bei- 
spielen seheint die Magenlipase der Carnivoren (Hund, Katze auBerdem auch W ild
ente) fiir saueres Medium, die der Herbioren (u. zwar durch Arsofiatin mit gewissen  
Begleitstoffen, s. u.) fiir alkal. Medium eingestellt zu sein.

D ie Form der Aktivitats-pfj-Kurven der rohen Magenlipasen andert sich ein 
wenig bei Verwendung anderer Puffer, betriiclitlicher beim A ltem  der Praparate
u. sehr stark bei der Reinigung. Fiir Hundemagen verschob sich bei Reinigung 
des Ph 'Optimum nach der alkal. Seite; es lag bei einem reinen Praparat etwa bei 
pj[ =  7,0. D ie Vft’. erklaren dieses Verli. durch Beimiscliungen, welclie im alkal. 
Gebiet hemmen u. Aktivatoren, die im saueren Gebiet fordom. D iese werden bei 
der Reinigung zum Teil entfemt. D ie Form der Aktivitats-pH-Kurven ist fiir die 
Magenlipase einer Tierart im ungereinigtem Zustand konstant; sie ist aber keine 
Eigenschaft des Enzyms selbst. — L ipase aus frischem Hundemagen, auch nach 
Reinigung, ist nicht durch Ca-Oleat -}- Albumin aktivierbar; dagegen wurden in 
einigen, aber nicht allen Fallen die Auszuge ans langere Zeit aufbewahrtem ge- 
trocknetem Hundemagen durch diese Zusiitze aktiyiert. — Die Magenlipase vermag 
wie Pankreaslipase im Gegensatz zn Leberlipase sowolil Olivenol ais auch einfache 
Ester gut zu spalten. Da das Enzym nicht ausgleichend aktiyierbar ist u. also die 
Begleitstoffe bei wechselndem pH ungleich wirken, gibt die stalagmometr. Messung 
nur sclieinbare Enzymmengen, die mit jB.-[e]. bezeichnet werden; dadurch wird
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ausgcdruckt, daB die gemessenc Wrkg. (Abnahme der Tropfenzahl) derjenigen 
gleicht, die von der Pankreaslipasmenge 1 B.-E. unter eindeutig bestimmten Be- 
dingungen bewirkt wurde. (Ztsclir. f. physiol. Ch. 140. 203—22. 1924. Mtinchen, 
Akad. d. Wiss.) A. R. F. H esse .

Marjorie Martland, Frank S. Hansman und Robert Robison, Die Phos- 
phatase des Blutes. (Vgl. Biochemical Journ. 18. 765; C. 1924. II. 1375.) Daa 
Enzym wirkt bei 38° am besten bei pu =  7,0. — Das Enzym findet sich sowohl 
im Plasma, ais aueh in den Blutkorperchen. — Von den Pliosphatasen der Muskel 
oder denen der Knochen ist es unterschicden (auBer durch das Optimum der Wrkg.) 
durch seine F&higkeit, die (noch unbekannten) Phosphorsaureester des Blutes zu 
spalten. Es wirkt nicht auf Caseinogen, Phytin oder Nucleinsiiuren, ist aber im- 
stande, Nućleotide zu spalten. — A uf Grand der Erseheinungen bei der Verfolgung 
der Reduktionsiinderung wśikrend der Phosphatasewrkg. kommen Yff. zu der An- 
nahme, daB der im Blut vorhandene Zucker einerseits an Phosphorsaure, anderer- 
seits — u. z war mit der reduzierenden Griippe — an eiuen anderen nocli un
bekannten Rest gebuuden ist; moglicherweise erfolgt die Spaltung diescr beiden 
Bindungeu durch zwei verschiedene Enzymo, da B. von Phosphorsaure u. Wachsen 
des Reduktionsyermogens nicht parallel laufcn. (Biochemical Journ. 18. 1152 bis 
1160.) A. R. F. H e s se .

J. Spohr, Beitrage sur Kenntnis der organischen Fermente. Chymasc kann an 
Alkalien gewolmt u. in stark alkal. Lsg. gehalten werden. Hieraus nach einem 
neuen „biol.“ Verf. des Vfs. ausgeschieden, bildet sie eine braune M., die Casein 
viel energischer ais anders hergestellte Labfermente koaguliert. Vf. hat sein neues 
Ferment, „Novoclńmosin“, angeblich aucli ziichten konuen, sieht in ihm ein „organi- 
siertes W csen“. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 62. 693—94. 1924. Lugano.) Spie g e l .

E a. P fla n ze n c h e m ie .

P. Sajous, Zusammensetzung einiger korsisclier Olwenarten. 15 Analysenergeb- 
nisse: Gewicht von 100 01iven 74,5—428 g , von 100 Kernen 13,3—75,7 g, Kern- 
gehalt 17,9—22,2%, Trockensubstanz 23,94—33,03%, Ólgchalt 25,03—37,5%. (Ann. 
des Falsifications 17. 404— 7. 1924. Ajaccio, Lab. dćpartemental.) G r o s z fe i.d .

M. A. Rabusin und Anna Starobina, Uber die fetten Ole der Friichte der 
wichtigstm  Umbellifercn. Bei der Fettbest. in den Samen der Umbelliferen u. dereń 
Ruckstiinde naeh Gewinnung der ath. Ole fallen die %-Gehalte an Fett um so 
holier aus, je  sorgfiiltiger die Samen zerkleinert werden. Diesem Umstande sind 
besonders die in dem Schrifttum mitgeteilten, sehr differierenden Angaben iiber 
die Fettgehalte dieser Samen zuzusclireiben. A uf Grund der in zahlreichen Tabellen 
wiedergegebenen Yerjuchsergebnisse folgern Vff., daB die Extraktion der Samen 
mit A. oder Clilf. feinere Zerteilung u. die Behandlung mit Wasserdampf grobere 
Zerteilung yoraussetzt. D ie mit W asserdampf behandelten Friichte geben die hochste 
Fettausbeute, wenn sie nach dem Trocknen gesiebt u. nochmals gemahlen werden. 
Dementsprechend wird folgendes Vf. der Fettbest. empfohlen: Behandlung der luft- 
trocknen grob zerkleinerten Samen mit Wasserdampf, trocknen im Wasserschrank,
u. nochmaliges Malilen u. Sieben durcli ein 0,5 mm Sieb vor dem Estrahieren. 
Nach dieser Methode wurden folgende durchschnittliche Fettgehalte inden untersuchten 
Samen erlialten: Anis 28,185%, Coriander 20,70%, Dill 19,08%, Fenchel 17,635%, 
Kummel 18,215%- AnschlieBend werden die zur Feststellung der Ole geeigneten 
physikal.-chem. Konst. angegeben. Da bei der Best. des W. im Trockenschrank  
aueh die ath. Ole zum groBten T eil verfluchtigt werden, u. somit die Ergebnisse 
der Wasserbest. viel zu lioch ausfallen, trocknen YfF. die in einem gewogenen 
Glaskolbclien befindlichen u. in einer sd. konz. NaCl-Lsg erwiirmten Samen unter 
Durchleiten eines getrockneten Luftstromes u. fangen das entweieliende W . in
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2 gewogenen, mit getrocknetem Na.,SOj gefiillten Roliren auf, dencn ciu mit konz. 
II2S 0 4 gefiillter K20-A pp. angeschlossen ist, in welchem der groBte Teil der niit- 
gerissenen fith. Diimpfe zuriickgehalten wird. (Landw. Vers.-Stat. 103. 103— 18. 
1924. Petrograd.) B e r ju .

P. Langlais und J. Goby, Beitrag zur TJntersucliung des festen Irisols. Kurzes 
Ref. nach C. r. d. l ’Acad. des sciences ygl. C. 1924. II. 1474. Naclizutragen ist, 
daB aus der nach Umkrystallisieren der Pelargonsiiure erhaltenen Mutterlauge 
Benzoesaure gewonnen wurde. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 35. 1307— 10. 
Amer. Perfumer 19. 429—30. 1924. Grasse, Tombarel Freres.) H a b e b la n d .

G. Dupont, D ie sauren Bestandteile der Coniferenharze. Zusammenfassender 
Vortrag iiber die geschichtliche Entw. u. den gegenwiirtigen Stand unserer Kennt- 
nissc unter besonderer Beriicksichtigung der Ergebnisse eigener Arbeiten des Vfs. 
(Buli. Soc. Chim. de France [4] 35. 1209—70. 1924. Bordeaux, Inst. du Pin.) Hab.

James Matthew Petrie, D ie gelben Farbstoffe auslralischer A kazia i. Unter- 
suclit wurden die Blutenfarbstoffe von Aeacia disolor, A . linifolia, A. decurrens var. 
mollis u. A. longifolia. D ie in W . 1. gelben Farbstoffe zeigten sich ident. u. nach 
den Ergebnissen der Spaltung ais Rhamnosid des Kaempferols. Kaempferol bildet 
mit H2S 0 4 ein Osoniumsalz, orangefarbene Krystalle. Red. durch nascierenden II 
in alkoh. Lsg. fiihrte zu einem roten anthocyanidinartigen Farbstoff. — In den 
Gerbsło/fen wurden Phloroglucin, Protocateehusdure u. Gallussaure nachgewiesen. — 
AuBer den in W . 1. Farbstoffen fanden sich Plastidfarbstoffe, Caroten u. Xantho- 
phyll zu 0,14—0,3% u. Flavonol zu ca. 0,06% der frisehen Blttten. (Biochemical 
Journ. 18. 957—64. 1924. Sydney, Uniy.) S p ie g e l .

Silvestr Prat, D ie Farbstoffe der Potamogetonbldtter. Vf. bestatigt u. ergiinzt 
die Angaben yon M o n t ć v e r d £  u. L u b im en k o  (Buli. Acad. St. Petersbourg 1913. 
1105; C. 1914. I. 1093). Das Rhodozanthin, von dem ahnlichen Fucoxanthin da- 
durch unterschieden, daB es mit yerd. Sauren nicht reagiert, ist isoliert sehr licht- 
unecht, entfiirbt sich auch im Dunkeln sehr schnell. Aus getrockneten, im Dunkeln 
aufbewahrten Blattern konnte nach liingerer Zeit, aus in diffusem Lichte auf- 
bcwahrten schon nach einigen Tagen, durch Aceton oder CII,O kein roter Farb
stoff mehr estrahiert werden. — Sowohl in griinen wie in braunen Blattern yon 
Potamogeton wurden reduzierende Zucker gefunden. Wurden die BUittcr yon 
P. natans untergetauclit gehalten, so blieben sie liinger braun u. ergriinten dann 
bei Obertragung in feuchte Luft schneller ais n. schwimmende. Bei P. lucens 
bildeten umgekehrt die in die Luft hinausragenden jungen Bliitter braune Chromo- 
plasten. — Der in den rot werdenden Chromatophoren von Aloe entstehende Farb
stoff gehort wahrsclieinlich gleichfalls iu die Gruppe der Xantliine. Ein ahnlicher 
Farbstoff findet sieli auch in den unteren Internodienpartien von Eąuisetum limosum, 
die von der Blattsclieide unigeben sind, u. in den unteren untergetauchten fleisch- 
bis yiolettroten Teilen. Dagegen wird die braune Fiirbung der Chromoplasten yon 
N eottia  durch einen anderen Farbstoff bedingt; diese Chromoplasten werden durch 
yerscliiedene Reagenzien schnell griin. (Biochem. Ztselir. 152. 495—97. Prag, 
Tscliech. Uniy.) S p ie g e l .

R. J. Anderson, Ein Beitrag zur Chemie der Traubenpigmente. ILI. Uber die 
Anthocyane in Seibeltrauben. (II. ygl. A n d e r s o n  u. N a h e n h a u e r ,  Journ. Biol. 
Chem. 61. 97; C. 1924. II. 2170.) Das Anthocyan dieser Trauben, einer Kreuzung 
zwischeu europaischeu u. amerikan. Yarietiiten, ist ein Monoglucosid, anscheinend 
ident. mit Oenin, dem Glucosid aus Vitis yinifera. Der Farbstoff wurde in Form 
des Pib-ats, dunkelroter Nadeln, isoliert, das Chlorid bildet lange Prismen der 
Zus. C23H25Oi;!CI • 3H 20 . Nach Kochen des Anthocyans mit 20%ig. HCi krystal- 
lisiert das Anthocyanidinchlorid, C^H^OjCl • ly^lL O , in Prismen, nach der OCH3- 
Best. zu groBem Teil aus Dimethylather des Delphinidins, augenscheinlicli aber mit
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et w as Monomethyliitlier bestehend, sehr iilmlicli dcm Oenidin von W illsta ttee  u. 
Zo llin g er  oder ideut. damit. D ie Absorptionsspektra des Anthocyanins u. des Antlio- 
cyanidins zeigen ein breites Band von Gelb bis Blau. (Journ. Biol. Chem. 61. 685 
bis 694. 1924. Geneva, N ew  York Agr. Exp. Stat.) S pie g e l .

W . Jj. M allm ann und Carl H em street, Isolierung einer das Wachstmn der 
BaJcterien liemmenden Substanz aus Pflanzen. Aus dem Filtrat der Siifte von faulen- 
dem Kohl wurde eine „inhibitorisclie Substanz" isoliert, welche gegen andere die 
Weichf&ule yerursaehende Organismen aktiv war aber diese Aktivit;it nach weiterem 
Verpflanzen bald yerlor. 20 Min. langes Erhitzen bei 56° zerstćirte diese Substanz 
nicht, dagegen Erhitzen bei 63° nach 1/2 Stde. D ie Wirksamkeit dieser Substanz, 
selbst nach gro Ber Verd., deutet ihr reichliches V. in dem faulenden Saft ati.
(Journ. Agricult. Research. 28. 599—602. 1924.) B er ju .

E s. P f la n z e n p h y s io lo g ie . B a k te r io lo g ie .

W . R u d olfs, Wirhung der Samen au f die ll-Ionenkonzeniration der Lomngen. 
In Lsgg. yon MgSO.,, N aN 03, Ca(N03)2, NaCl, KC1 u. Iv,SO_,, dereń Konzz. zwischen
0,001 u. 7 at. lagen, wurden die Samen yerschiedener Pflanzen eingeweicht. Die 
Ergebnisse zeigten eine merkliche Zunahme der [II'] bei fortschreitender Abnahmc 
der Salzkonz. der einzelnen Salzlsgg. D ie pH-Werte der sehr stark yerd. Lsgg. 
zeigten nach 15stdg. Beriihrung mit den Samen eine auffallende Ahnliclikcit. Das 
Maximum der Reaktionsiinderung trat nach yerhaltnismafiig kurzer Zeit ein. Die 
schnelle Anderung der Ek. der Lsgg. schreibt Vf. der schnelleren Absorption der
Kationen durch die Samen zu. (Bot. Gaz 74. 215—20. 1922; Exp. Stat, Kec. 50 .
523—24.) B e r ju .

G-. W. Pigulewski, Zur Kenntnis des Bildungsvorganges atlierischer Óle bei 
Coniferen. III.—VI. Mitt. (II. ygl. Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 54. 259; C. 1923. 
III. 1028.) IIL Chemische Zusamrnensetzung des atherischen Ols axis den Nadeln von 
Pinus eembra L . Frisch aus Nadeln dest 01 wurde einer Dest. unter yermindertem 
Druck unterworfen; die Hauptfraktion (Ivp.23 61—63") enthielt hauptsachlicli rechts- 
drehendes Pinen, Kp. 152,5—152,8°, [«]c =  -f-35,64, [« ]„ — + 45 ,05 , [«], = + 5 7 ,8 0 ,  
[« ] / =  + 6 9 ,2 3  (ygl. F la w i t z k i ,  Journ. f. prakt. Ch. 45. 115 [1892]). In einer 
hoher sd. Fraktion (Kp.14129—131°) wurde Cadinen, Cl5II24) durch sein Dichlorid 
nachgew iesen; die mit einem K W -sto ff, C15H20, yerunreinigte Fraktion hatte 
[« ]D =  —76,58°, [« ] / =  — 142,97.

IV. Bildung und Umwandlung des atherischen Ols bei Pinus cembra (mit 
W . W . W la d im iro w a  u. A. A. M arków). Es wurden wiihrend zwei Vegetations- 
perioden die Nadeln von mehreren Baumen auf ihr Gewicht, Trockengewicht, Ól- 
gehalt u. Ólzusammensetzung (teilweise allwochentlich) untersucbt. Das Wachstum 
der Nadeln u. die Zunahme ihres Trockengewichts dauert bis zum Ende Juli, die 
Anreicherung des ath. Ols bis zum Oktober. Im zweiten u. dritten Lebensjahre 
der Nadeln bleibt ihr Olgehalt, auf das Gewicht frischer Nadeln bezogen, un- 
yerUndert, auf das Trockengewicht bezogen, nimmt er ab. Im Laufe der Zeit 
nimmt die rechte Drehung des Ols zu , was auf eine Verschwindung des Cadinens 
oder Erzeugung des Pinens hinweist; auch geben iilterc Teile einer Nadel (Spitze) 
ein starker rechtsdrehendes 01 ais die jiingeren, proximal liegenden Teile, dereń 
01 oft linksdrehend ist. Vff. yermuten, daB Cadinen sich in Harzsauren  umwandelt.

V. Bildungsvorgang des atherischen Ols bei Abies sibirica (mit W . F. G ngorjew a). 
Die Nadeln von Abies sibirica enthalten 1,3—2°/? ath. 01. Der Hauptbestandteil 
des Ols ist essigsaures Borneol (44—51°/0). D ie Ólausbeute u. die Zus. des Ols 
schwanken yon Baum zu Baum weniger ais bei Pinus cembra.

VI. Bildung und Umwandlung des atherischen Ols bei Abies sibirica (mi 
W . F. G rigo ijew a). D ie Nadeln u. ihr Trockengewicht wachsen bis zur Mitte
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Juli, dic Ólausbeutc auch den ganzen August. Der Ólgehalt ein- u. zweijaliriger 
Nadeln nimmt mehr nicht zu, eher ab. D ie Konz. des essigsauren Borneols iindert 
sich wiihrend der Vegetationsperiode kaum; eine oft beobachtete geringe IConzen- 
trationszunalime fiihren Vff. auf das Verliarzen auderer Bestandteile zuriick. D ie  
jungen Zweige euthalten, nach Verss. von A. A. Griinberg, ca. 3 mai weniger 01, 
wic die Nadeln. (Journ. Russ. Pliys.-Chem. Ges. 55. 171—210. 1923/24. Peterliof, 
Naturwiss. Iust.) B ik e r m a n .

C. Griebel, Acetaldehyd, ein normaler Bcstandteil der ais „Inklusen“ bezeiclmeten 
gerbstoffreichen Zelleinsclilusse im  Mesokarp bestinimter Friichte. Mit dem Verf. des 
Yf. (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 47. 438; C. 1924. II. 1754) wurde 
Acetaldehyd nicht nur in deu Inklusen der bei der Uberreife teigig werdendeu 
Friichte (Speierling, Feldbirne, Elscbcere, Mispel), sondern anscheinend bei allcn 
Fruchtarten gcfunden, die sich vor der Reife durch hcrben Geschmack auszeichnen, 
diesen aber wiihrend der Reifc oder Nachreife yerlieren (Johannisbrot, Kornel- 
kirsche, Banane). Der Acetaldehyd scheint die Substanz zu sein , die die Gewiu- 
nung u. damit das Geschmaekloswerden der GerbstofFsubstanzen in den Zellen der 
Friichte herbeifiihrt (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 48 . 218—20. 
1924.) G r o s z f e ld .

C. Griebel, Einige Beobachtungen iiber den lieifwigsprozefs der Bananem. An 
mkr. Priiparaten (Abb. in der Quelle) wurde naohgewiesen, daB der in den Sekret- 
zellen der Bananen yorkommendc Gerbstoff in unreifen FrUchten in 1. Form vor- 
handen is t, wiihrend er iu reifenden unl. gcworden ist. Es wurde nachgewiesen, 
daB diese Gerinnung des GerbstofTcs ahnlich wie in den Inklusen (ygl. vorst. Ref.) 
bei Ggw. yon Acetaldehyd, der bei der Reifung in den Sekretzellen in leicht ab- 
spaltbarer Form entsteht, erfolgt. Auch beim Trockneu unreifer Bananen gerinnt 
das Sekret unter Braunfiirbung, woraus sich die Geschmacklosigkeit des daraus 
erhaltenen Bananenmehles erklart. — Merkwiirdigerweise enthalten die Sekret- 
schlauche der Bananenschale reichlich Eautschukkiigelchen, dic des Markes dagegen 
nicht. (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 48. 221—27. 1924. Berlin, Staatl. 
Nahrungsm.-Unters.-Anst.) G r o s z f e ld .

S. Sierakowski und R . Zajdel, Uber die Rolle des Kohlensdureanliydrids in  
Bakłerienkulturen. (Vgl. S ie r a k o w s k i,  Biochem. Ztschr. 151. 15; C. 1924. II. 2271.) 
Zwischen C 02-Dissoziation u. Bakterienkulturentw. bestelit ein Zusammenhang. 
In Bakterienkulturen wird CO„ ais Atmuugsprod. ausgeschieden. D ie luftdiclit 
abgeschlossenen Kulturen werden yon der C 02, welche keinen AbfluB hat, an- 
gesauert. Daher yerscliiebt sich das Ionenyerhiiltnis von IIC 03 u. C 02 • zugunsten 
der C 02-Moll. W enn die IIC 03-Ionenzahl der der C 02-Moll. gleicht, bleibt die Rk. 
stehen. Moglicherweise schafft der steigende Siiuregrad, bei dem die Zahl der 
COa-Moll. rasch waclist, ungiinstige Bedingungen fur die Bakterienentw.; das ge- 
schieht bei Ph =  6,7. (Biochem. Ztschr. 152. 111— 15. 1924. Warschau, Staatl. 
Inst. f. Hyg.) W o l f f .

"Wright A. Gardner, Zersetzung gewisser organisdher Toxine durch Yanillin 
zersetzende Organismen. Reinkulturen yerschicdener Vanilliu zers. Organismen aus 
melireren Boden wurden in Nahrboden mit Resorcin, Oumańn, Chinolin, Benzidin  
u. Kaffein  eingeimpft. In keinem dieser Nahrboden trat Wachstum der Bakterien 
oder Zers. des Giftes ein. (Science 60 . 390. 1924. Auburn [Alabama], Alabama 
Pplytechn. Inst) . S p ie g e l .

H. C. Brown, J. T. Duncan und T. A. Henry, D ie Garung von Salzen orga- 
nischer Sduren ais H ilfsm ittel zur Differenzierung von Bakłerientypen. D ie Ande- 
rungen der Rk. u. die Gasentw. in Medien, die organ. Salze enthalten, sind zu 
w enig konstant, um einen yerliifllichen Anhalt zur Differenzierung einzeluer Bak- 
terientypen zu geben. Meist ist Yerstiirkung oder Hemmung des Wachstums in
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solelien Medien in direktem Verhiiltnis zur Ausnutzung des Salzes durch den Or- 
ganismus. Bei Anwcndung von Citrafon liefert dieses Verb.- ein nutzliehes Unter- 
scheidungsmerkmal, fiir andere Salze aber gilt dies nicht immer. Soweit die Sauren 
unl. Pb-Salze liefem , laBt sich die Zers. der Salze durch Bakterien durch Zusatz 
geeigneter Mengen von Pb-Acetat zur Kultur leicht feststellen. So lieB sichunter  
Ver\vendung von 6 Salzen (der Citronensiiure, d-, 1- u. Mesoweinsaure, FumarsSure 
u. Schleimsiiure) die Unterscheidung von 7 vcrsehiedenen Gruppen unter den 11 ge- 
wohnlichen Salmonella-Typcn  durchfuhren, wiihrend die Zuckerrkk. bisher nur 4 er- 
keńnen lieBen. In anderen Bakteriengruppen kdnnen die organ. Salze zur Unter
scheidung zwischen pathogenen u. gewissen nichtpathogenen Yibrionen, zwiseben 
gewissen Gliedern der Coli - Aerogenesgruppe, zwischen B. diphłheriae u. Hof- 
niannscliem Bacillus sowie zwiseben B. mallei u. B . lohitmori dienen. — Viele andere 
organ. Salze, die auBer den oben genannten geprUft wurden, haben yersagt. Es 
scheint, daB einfache aliphat. 1- u. 2-bas. Sauren auBer Amcisensiiure durch die 
Bakterien nicht leicht genug zerlegt werden. Dies gilt auch noch fiir Monosy- 
carbonsśiuren. D ie Natur der Zersetzungsprodd. wurde im Falle der Citronensiiure 
u. des Bac. suipestifer eingebend untersucht. Es entstehen CH, ■ COsH, CO., u. 
(CH2-C 0 2H)2. Fumarsaure u. anscheincnd auch Maleinsaure werden in (CIL-C02H)27 

vermutlich durch direkte Red., yerwandelt. (Journ. o f Hyg. 23. 1—22. 2 Tafeln. 
1924. Sep. London School o f Trop. Med. W ellcome Bureau of Scientif. Bes. and 
Chem. Bes. Labb.) S pie g e l .

J. C. G eiger und W . E . Gouwens, Wirkung des Ansauems a u f die Giftigkeit 
des G-iftes des Bacillus bołulinus. Im Gegensatz zu dem Befunde von B r o n f e n - 
b r e n n e r  u . SCHLESINGER (ygl. Proc. o f  the soc. f. exp. biol. and med. 19. 227: 
C. 1922. III. 1211) beobachteten Vff., daB die Giftwrkg. von 4 B. botulinus Kulturen 
durch Ansauerung weder mit HCI, Natriumacetat, noch saurem essigsaurem Na 
yerstiirkt wurde. W eitere Unterss. zeigten, daB Essigsiiure eine selektiye to i. 
Wrkg. bei weiBen Miiusen zu haben scheint. Injizierung yon 1 ccm einer ge- 
pufferten Essigsiiure von p Q 4 yerursachte den Tod weiBer Mause bei Ggw. u. 
Abwesenheit des B. botulinus Tosins. Bei groBerer [H'] trat der Tod schneller ein. 
(Pub. Health Bep. [U. S.] 38. 1923; Exp. Stat. Rec. 50. 569.) B erju .

A. Maige. liegeneration der amylogenen Erregbarkeit der Plasliden icahrend der 
Hydrolyse. (Vgl. C. r. d. 1’Aead. des seiences 177. 895. 178. 1998; C. 1924. H. 
1597. 679.) Starkehaltige Plastiden, die ihre Erregbarkeit zur B. yon Starkę im 
Gefolge langerer B. von dieser yerloren haben, gewinnen sie wiihrend der Ainylo- 
lyse wieder, in der einzelnen Zelle um so melir, je starker hier die Spaltung yor 
sich gelit. Innerhalb derselben Zelle gebt die Lsg. von Starkę mit yerschiedeńer 
Gescbwindigkeit bei den einzelnen Plastiden yor sich; diejenigen, bei denen sie 
langsam erfolgt, haben starkere amylogene Erregbarkeit ais diejenigen, bei denen sie 
schnell erfolgt, entsprechend einer ausgesproeheneren Hemmung der Amylasewrkg.; 
diese Heinmwrkg. ist ais eine der Formen zu betracliten, in denen die amylogene 
Erregbarkeit auf Zuckergehalt der Zelle reagiert, u. regelt die Lsg. der Starkę in 
jedem Plastiden bei der Hydrolyse. (C. r. d. l’Acad. des seiences 179. 838—40. 
1924.) S p ie g e l.

G eoffrey L ew is P esk ett, Allelokałalysc und das Wachstum der Hefe. Ais 
„Allelokatalyse“ bat R o ber tso n  (Biochemical Journ. 15. 612 [1921]) die von ihm 
bei gewissen Infusorien beobaehtete Erscheinung bezeichnet, daB 2 Indiyidueń in 
einem Tropfen Nahrfl. in gegebener Zeit melir ais die doppelte Yermehrung gegen- 
iiber einem yereinzclten zeigen. Bei H efe konnte dies nicht beobachtet werden, 
war yielmehr die Yermehrung proportional der angewendeten Zahl yon Zellen, 
yorausgesetzt, daB alle am Leben waren. Ggw. toter Zellen beschleunigt das 
Wachstum nicht. (Biochemical Journ. 18. 866—71. 1924; Oxford, Biochem. Dep.) Sp. 

VII. 1 . 16
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2S". L. S o lin gen  und W . S. S m ith , D er E in fiu fs der Temperatur a u f die Zer- 
setzung des Wasserstoffsuperoxyds durch Prefihefe. Im Gegensatze zu Angabcn von 
E u l e r  u. B l ix  finden YfF. die Geschwindigkeit der Spaltung von H2Os durch Hefe 
der Menge dieser bis zu einem Gehalte unter 4,5% proportional. B is 65°, wo die 
Katalase zers. wird, nimmt die Geschwindigkeit mit Ansteigen der Temp. zu; 
unterhalb 50° entspreehen die Temperaturkoeffizienten der Fonnel yon A r r h e n io s , 
dann werden sic kleiner. Ein Teil der Katalase ist fur 56° sehr empfindlich, es 
scheinen in der ProChefe 2 bzgl. des Einflusses der Temp. sich unterscheidende 
Katalasen yorhanden zu sein. (Tijdschr. v. vergelijkende Geneesk. 10. 151— 57; 
Ber. ges. Physiol. 27. 445—46. 1924. Ref. Ze e iiu is e n .) Sp ie g e l .

E 4. T ierchem ie.

H e len a  P e lan d a  P o n ce , D as „Lecithiburin“ oder Lecithin des Ilaifischrogens- 
(.Beiłrag zum Studium der Phospliatide.) Das Lecithiburin wurde nach dem Verf. 
yon L ami sowohl aus dem Rogen, w ie aus der Leber des Haifisches gewonnen, u. 
zeigte aus beiden Quellen ident. Eigenschaften. Loslichkeitsyerhiiltnisse u. Rkk. 
der Lecithine. F. 70°. Gehait an P  3,43, an N  2 ,1 1 7 0 , Gesamtfettsauren 1,740°/„ 
mit Jodzalil 55,88. Aus der Leber wurde auBerdem ein Tran gewonnen, der dic 
organolept. Eigenschaften des gewohnlichen (Stockfiscli)-Lebertrans zeigt. (Anales 
de la Asociación Quimica Argentina 12. 5—12. 103—13. 1924. Sep.) Sp ie g e l .

H . F isc h e r , H . K am m erer und A. K iih n er, Zur Kenntnis der naturliclien 
Porphyrine. X I. (X. ygl. Ztschr. f. physiol. Ch. 138. 288; C. 1924. H . 2592.) In  
W iederliolung der Yerss. von II oaolant) (Journ. o f Agric. Research Dep. o f Agric. 
7. 41; C. 1917. I. 76) konnte spektr. festgestellt werden, daB bei steriler Autolyse 
yon Muskclfleiscli Porphyrine gebildet werden, hauptsaelilich Kammerers Porphyrin, 
daneben w enig Eoproporphyrin. Bei 37° zeigt sich die B. nach etwa 14, bei 50“ schon 
nach 10 Tagen. Faulnisyorgiinge spielten bei diesen Verss. keine Rolle, da die 
gelegentlicli in geringer Zahl nachgewiesenen Bakterien keine Porphyrinbildner 
sind. Auch war die Rk. nach der Autolyse stets sauer, wiihrend die Porphyrin- 
bildung durch Fiiulnis nur boi alkal. Rk. yerlauft. Es wird yermutet, daB wahrend 
der Autolyse das Fe des Hiimoglobins zuerst in den zweiwertigen Zustand uber- 
gefuhrt wird, worauf sich die autolysierenden Fermente an die ungesiitt. Seiten- 
kette der Pyrrolringe anlagern, wodurch das Fe yollstiindig lostgelost wird. (Ztschr. 
physiol. Ch. 139. 107— 17. 1924. Miinchen, Techn. Ilochsch. u. Med. Klin.) G u g g .

W ild e r  D. B a n c r o ft, Vorlaufige Versuche iiber Fedcrpigmente. Das mit 
J. R . A dam s durch A. aus den Federn des Klippenhuhns extrahierte Pigment yer- 
hiilt sich w ie ein saurer FarbstofF; es fiirbt in schwach saurer I^sg. W olle u. Seide 
gelb, nicht in alkal. Lsg.; Baumwolle wird nicht gefarbt. Der aus den Federn des 
Kardinals durch Extraktion mit Na-Oleatlsg. gewonnene Farbstoff zeigte die gleichen 
Eigenschaften. D ie roli bestimmten Absorptionsbanden beider Lsgg. schienen 
ident. zu sein. Vff. yermuten deshalb auch Identitat der beiden Pigmente. (Journ. 
Physical Chem. 28. 1147—50. 1924. Co r n ell  Univ.) Za n d e r .

W ilm er  C. P o w ie k  und R a lp h  H oag lan d . D ie chemische Zusaynmensetzung 
epbarer Eingeweide von fleischliefernden Tieren. Eingehende Unterss. der Lebern 
von Ochs, Kalb, Schwein, Ilerzen von Ochs, Schwein, Schaf, Nieren yon Oclis u. 
Schwein, Zunge von Ochs u. Lamm, Pankreas von Kalb u. Schwein, Lungen von 
Ochs u. Lamm, Magen von Ochs u. Schwein. Bestimmt wurden W ., A.-Extrakt, 
Gesamt-N, Purin-N , Gesamtkreatinin, Glykogen, Dextrose, Gesamtkolilenhydrate, 
Gesamt-P, anorgan. P , organ. P, Cu, F e , Ca, Mg, K , Na. Auffallend ist, daB in 
Scliweinelebern mehrfach Kolilenhydrate ganz fehlten. (Journ. Agricult. Research 
28 . 339—46. 1924.- U .S . Dep. o f Agric.) S p ie g e l .
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Camillo Artom und Rosario Marziani, Verglcicli des Gehalłes der Leber 
nonnaler und ovariektomierter Kaninchen an Fctt- und Lipoidstoffcn. (Vgl. A rtom , 
Buli. Soc. Chim. Biol. 5. 872; C. 1924. II. 702.) In den Lebern von n. Kaninchen 
zeigen Gehalt an W ., Phosphatidfettsauren (I) Gesamtfettsfiuren (II) u. Unyerseif- 
barem (III) sowie die Koeffizienten I : I I ,  I I I  : I I  u. I I I : I  bemerkenswerte Be- 
stiindigkeit, dagegen Gehalt an nichtphosphatid. Fettsiiuren, mwerseifbarem X  (vgl.
I. e.) u. die Verhiiltnisse des Cholesterins zu den anderenLipoidanteilengroBere indiyi-
duelle Scliwankungen. Nach Entferniuig derOvarien sind solche Schwankungen erheb- 
lieh, im allgemeinen aber Trockenriickstand u. Nichtphosphatidfettsauren erhoht, 
die anderen Lipoidanteile, bcsonders I  yermindert, besonders erheblich u. regel- 
miifiig der Koeffizient I  : U .  (Buli. Soc. Chim. Biol. 6 . 713—27. 1924. Messina, 
Univ.) S pie g e l .

G. Hinard, D er Seefisch. BetrcuMungen iiber seine chemische Zusammensetzung 
und seinen Nahrwert. Nach Verss. mit entfettetem Fleisch you Fischcn u. Stiuge- 
tieren, rob oder gekoclit, bestelit im Gehalte an W . kein wesentlieher Unterschied. 
Auch die Zus. der EiweiBstoffe seheint im wesentlichen gleicli u. die des Fettes, 
abgesehen von hohercm J-Gehalte, nicht erheblich abzuweiclien. Bzgl. der Extraktiv- 
stoffe zeigen die vorliegenden Untcrss. sehr stark yoneinander abweichende Er- 
gebnisse. D ie Verdaulichkeit des Fisehfleiselies in vitro zeigt gegeniiber Siiugetier- 
fleisch keine wesentlichen Unterschiede. (Buli. de la  soc. scient. d’Hyg. aliment.
II. 550—65. 1923; Ber. ges. Physiol. 27. 322. 1924. Kef. R ic h t e r .) S pie g e l .

Y. B. Wigglesworth, Harnsaure bei den Pieriden. Eine ąuantitatme Unter-
suchung. D ie Puppe von Pieris brassicae enthalt ca. 2 mg Harnsaure, im Euhe- 
zustande fast yollstiindig oder vollstiiudig im Fettkorper. Wahrend der Entw. tritt 
keine Anderung des Gehaltes ein, aber kurz vor dem Ausschliipfen geht ein Teil 
in die Flugel (0,5 mg bei Mannchen, 0,3 mg bei Weibchen), dic Hauptmenge in den 
Darni. Bei Vanessa urticae ist der Gesamtgehalt der Puppe an Harnsaure un- 
gefiihr der gleiche, geht aber nichts in die Fiugel iiber. (Proc. Royal Soc. London 
Serie B 97. 149—55. 1924. Cambridge, Biochem. Lab.) Spie g e l .

E j , .  T ier p h y s io lo g ie .

J. B,. P etroff, Sludien uber Gallensek-etion. I. u. II. Mitt. I. Uber normale 
Gallenseb-etion und Ausselieidung beim Kaninchen. D ie Gallensekretion beim 
Kaninchen erfolgt ununterbrochen; die aus dem Ductus choledochus nach Unter- 
bindung des Ductus eysticus beim gleichen Tiere ausgeschiedenen Gallenmengen 
sind ziemlicli konstant. D ie Gallenabsonderung steht in Zusammenhang mit den 
Atembewegungcn; nach tiefen Atemziigen wird mehr GaUe entleert. Der augen- 
blickliche Fiitterungszustand ist ohne EinfluB. D ie absol. ausgeschiedenen Mengen 
sind individuell sehr yersehieden u. unabhangig vom Korper- bezw. Leber- 
gewicht. D ie Galie flieBt leicht zum Darm ab u. nur relatiy sehwierig in die 
Gallenblase. — II. Uber die experimentell erzeugte Aeholie bei Kaninchen und Hunden. 
Bei Hungern u. Galleverlust nach auBen stockt der GallenfluB bei einer Gewiclits- 
abnahme von 29—30%. Bei Hungern ohne Gallenableitung kommt es zu Konz. 
der Galie, wahrend bei der experimentellen Aeholie spezif. Gewicht u. Gallen- 
sśiuregehalt sinken. Der stockende GallenfluB stellt sich sofort nach Gallezufuhr 
wieder ein, bisweilen sogar schon nach groBer Wasscrzufuhr; die funktionelle 
Fahigkeit der Leberzellen wird also durch die Aeholie nicht wesentlich gesehadigt. 
Intrayenose Injektion von Sekretin, stomachale HCl-Zufuhr, clektr. Beizung des 
Leberparenchyms, des Neryus ischiadieus u. des Neryus vagus rufen die Sekretion 
nicht wieder heryor. (Ztsclir. f. d. ges. exp. Medizin 43. 284—90. 291—97. 1924. 
S t  Petersburg, Mil.-med. Akad.) W o lff .

1 0 *



KI. G ollw itzer-M eier , Ubcr die Elektrolytuerteilung in B lut und Gewebsflussig- 
keiten. (Klin. Wchschr. 3. 2181— 83. 1924. Greifswald, Uniy.) Spieo h l .

E d w in  3?. H ir sch , Yeranderungen in  der Wasserstoffionenkonzetitration des 
Blutes bei der Gerinnung. (Vgl. Journ. o f infect. dis. 32. 439; C. 1924. II. 690.) 
W enn dem Entweichen yon C 02 mogliclist yorgebeugt wird, ist die Gerinnung des 
Blutpląsmąs von einer geringen Verminderung der Alkalinitiit begleitet, bei 
Kaninchenblut betrug die pu-Differenz dnrchschnittlieh 0,09. Es wird die Mog- 
lichkeit erortert, daB plotelicher W echsel der C 02-Tension die Gerinnung ein- 
leitet. (Journ. Biol. Chem. 61. 795— 805. 1924. Chicago, St. Luke’s IIosp.) S pikg ej..

J. K. P arnas uud J. H e lle r , iiber den Ammoniakgehalt und iiber die Ammoniak- 
bildung im  Blutc. I. Zur friiheren Ycroffentlichung (C. r. soc. de biologie 91. 706; 
C. 1924. II. 2176) ist nachzutragen: Der N H S-Gelialt des isolierteu Blutes iindert 
sich mit jeder Min. infolge einer schnell u. gesetzmaBig erfolgenden B. yon NIL. 
Das im Blute gebildcte NH 3 sclieint aus einer Substanz zu entstelien, die zu den 
Ń-Verbb, des enteiweifiten Blutes gehort, jedoch nicht aus Harnstoff. Seine Ent- 
steliung im genuinen Blut, dessen Entgasung yerhindert wird, yerlSuft w ie eine 
Ek., die durch Yerbrauch der zers. Substanz an Geschwindigkeit abnimmt u. zum 
Śtillstand kommt; durch N H 3-Zusatz wird sie nicht merklich gehemmt, durch Haru- 
stoffzusatz nicht beschleunigt. Bei optimalen Bedingungen kommt die Ek. bei 
einem N H 3-Gehalt des Blutes von 2,2 mg-% zum Śtillstand. AuBer der haupt- 
sachlich in Betracht kommenden B. des N H 3 in den Erytlirocyten entsteht es aucli 
im Plasma. Hiimolyse beeinfluBt deu Vorgang nicht, Yerdiinnung yerlangsamt ihn. 
B ei Erniedrigimg der [H'] durch liohere COL>-Spannung yerliiuft die N H 3-B. lang- 
samer, bei Erhohung der [II-] durch niedrigere C 02-Spannui)g wird sie beschleunigt; 
das Optimum liegt bei der Ek. des entgasteu Blutes. Sinkt die [H ] noch tiefer, 
so erfolgt eine Hemmung der NH 3-Bildung. (Biochcm. Ztsehr. 152. 1— 28. 1924. 
Lwów, Univ.) W o l f f .

E . K y lin , Blutknlkstudien. V. Ubcr Blut- und Ódemkalkgehalt bei llerz-  
insuffizienz. (IV. ygl. K y l in  u . Sił f v e b s v a k d , Ztsehr. f. d. ges. exp. Medizin 43. 
47; C. 1924. H . 2408.) Der Ca-Gehalt ist stark yennindert. (Ztsehr. f. d. ges. 
exp. Medizin 43. 368—70. 1924. Eksjo (Sclrweden), Mil.-Krankenh.) W o l f f .

S. G. Z ondek und A. B en a tt, Beeinfhissung des Blutzuckerspiegels durch 
Elektrolyte. Bei direkter Injektion yon CaCL bezw. KC1 in die Pfortader des 
Hundes ruft Ca eine deutliche Hypoglykiimie her\-or, wiihrend K meist eine Senkung 
des Blutzuckers zur Folgę hat. (Ztsehr. f. d. ges. exp. Medizin 43. 281—83. 1924. 
Berlin, Charite.) WOLFF.

S erg io s Serefis, Ubcr die Wirkung von Alkali und von Atropin au f die Adrenalin- 
glykdmie. Bei alteren Ilunden hemmt Alkali (NaHC03 -(- Na-Acetat) die Adrenalin- 
glykamie nicht, w olil aber bei jungen Hunden. In Atropiu- -(- Adrenalinyerss. 
steigt der Blutzucker schnell an, sinkt dann aber schneller ais n. (Ztsehr. f. d. 
ges. exp. Medizin 43. 438—41. 1924. Hamburg, Pharmakol. Inst.) W o l f f .

H en ry  W ard  G oodw in  uud K obert S o b is o n , Dic mogliche Bedeutung der 
JIexosephosphorsdureestei• fiir die Knochenbildung. IV. D ie Phosphorsaureester des 
Blutes. (Vorliiufige IMitteilung.) (IH. ygl. Biochemical Journ. 18. 755; C. 1924. II. 
1474; S. 237.) Zur Isolierung der Phosphorsaureester wurde Blut umnittelbar in 
1% Triehloressigsaurelsg. aufgefangen, mit weiteren Mengcn Saure zur Fiillung des 
EiweiBes yersetzt, das Filtrat mit B leiessig gefiillt u. die Pb-Salze mit HsS zerlegt. 
Aus den Lsgg. wurden die Ba-Salzc zu-eier Phosphorsaureester erhalten, yon denen 
das eine (A) unl. in W ., swl. in yerd. Siiuren, 1. in w. HC1 war u. Fehlingsche 
Lsg. nicht reduzierte; dieses Salz, welches den groBeren Teil des geaamten organ, 
Phosphats im Blut enthiilt, ist das Salz derjenigen Ester, die nicht durch die Phos- 
phatase aus Knochen gespalten werden. — Das andere Salz (B) ist 1. in W ., redu-
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ziert Fehlingsclie L sg., dreht links. Das Verhaltnis (reduzierender Zucker ais 
Glucose) : P  entśpricht dem von R o b iso n  (Biochemical Journ. 16. 809; C. 1923.
III. 865) fur einen Ifcosomonophosphorsaureester gefundenem Verlialtnis; jedoch 
stellt das Salz B nicht das Ba-Salz dieses Esters dar. Der Ester wird durch 5%ig. 
Knoehenextrakt bei 38° u. pJt == 8,4 in 6 Stdn. zu 90% gespaltcn. (Biochemical 
Journ. 18. 1161— 62. Listerińst.) A . R. F. H e s se .

D ora R osen b erg , Oligodynamischc Metallmrkuhg und Hdmolyse. Von Au, Ag, 
Cu, Al, Zn, Su u. Fe, die mit der 10-faclien Menge physiolog. NaCl-Lsg. iu Be- 
riilirung gelasseu wurden, erteilte nur Cu der Lsg. eine Wirksamkeit gegen Erytliro- 
eyten im Sinne der Hamolyse. Sic liiBt sich hicr nach 24-std. Bcruhrung mit dem 
Metali nachweisen u. erreicht ihr Maximum nach 4 tiigiger Bcriihrung. Nach Ein- 
bringen der Erytlirocyten in die NaCl-Lsg. vergelien gewohnlich 24 Stdn. bis zum 
Beginn der Iliim olyse, die sich dann' allmalilich steigert bis zum 3. Tage. Dem 
benutzten GlasgefiiBe teilt sich die oligodynain. Wrkg. auf Blutkorperchen nicht 
mit im Gegensatz zu derjenigen auf Bakterien. Erytlirocyten von gesunden u. 
kranken Menschen zeigen gegenuber jener Wrkg. keine gesetzmiiBigen Unterschiede. 
Ein Cu-Stiick, das liingere Zeit zur Aktivieruug einer NaCl-Lsg. benutzt ist, ver- 
liert an Wirksamkeit. (Klin. Wchsclir. 3. 2057. 1924. Freiburg i. B., Univ.) Spieg el .

Cesare D e c io , Uber den Bilirubingehalt im Blute Grauidcr und beim Ikterus 
der Neugeborenen. Der Bilirubingehalt im Blute Schwangerer war nicht groBer ais 
bei Nichtschwaugeren, bei den Neugeborenen groBer ais bei der Mutter, bei spater 
ikter. gewordenen meist, aber nicht immer liolicr ais bei von Ikterus freibleibenden. 
Im Harn konnte Bilirubin nicht nachgcwiesen werden. Vf. meint, daB dic zum 
Ikterus der Neugeborenen fuhrende B. von Bilirubin tatsachlich ohne Mitwrkg. 
der Leber erfolgt, daB aber funktionelle Insuffizienz der Leber insofern eine Rolle 
dabei spielt, ais dic Befreiung des Blutes von uberschiissigem Bilirubin ausbleibt. 
(Ann. d. fac. di mcd. e chirurg. 27. 3—24. 1922. Perugia, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 27. 
364. 1924. Ref. A sc iie n h e im .) Spie g e l .

K urt Sch eer  und A d o lf  Salom on, Zur Pathogcnese und Therapie der Tetanie.
2. Mitteilung. D ie Beziehungen, zińschen Calcium-, Phospat- und Chlorgehalt des 
Blutserums bei Tetanie und ilire Verdnderung durch Salzsauremiłeh. (1. vgl. Jahrb. 
f. Kindcrheilk. 103. 129; C. 1924. II. 1941.) Wiihrend P im Serum bei Tetanie 
n. oder erholit ist, ist Ca stark erniedrigt. B ei Behandlung mit HCl-Milch steigt 
Ca u. sinkt P , nach Bestrahlung nehnien beide (auch Lipoid-P) zu. (Jahrb. f. 
Kinderheilk. 104. 65—78. 1924, Frankfurt a. M., Uniy.; Ber. ges. Physiol. 27. 341. 
Ref. G yO rgy.) S p ie g e l .

H en ry  J. John, D ie Beziehung des Blutzuckergehaltcs zur Nierendurchlassigkeit 
w id  zur Glykosurie. (Vgl. Journ.' Metabol. Res. 4. 121; C. 1924. II. 1480.) Es 
kommt vor, daB bei einem bestimmten Zuekergebalt des Blutes bei einem Indi- 
yiduum Zueker im Hani nachgewiesen wird, bei dcm dies yorher trotz hoheren 
Gehaltes im Blute nicht der Fali war. D ies iśt darin begriindet, daB es eines ge- 
wissen Ubergehaltes im Blute bedarf, um dic Teudenz der Niere zur Zuruekhaltung 
des Zuckers zu iiberwinden, daB aber, wenn dieser Widerstand cinmal uberwundeń 
ist, der Blutzuckergehalt ńoch tiber dic cigeiitliclic Permeabilitiitsgrenze der Niere 
nachwirkt. (Journ. o f laborat. and clin. med. 9. 626—29; Ber. ges. Physiol. 27. 
3S0. 1924. Ref. H e y m a n n .) S p ie g e l.

Chi Che W an g und A ugusta  R . F e lsh e r , Die Wirkung von alkoholischem 
Pkctrakt kduflichen Stcirkezuckers a u f dic reduzierende Substanz des Ilam es. Im 
AńSchlusse an dic Beobachtung yon FoLIN' u. B e e g l c n d  (Journ. Biol. Chem. 51. 
213; C. 1922. III. 69), daB 200 g  reine Glucose noch keine Glucósurie yerursacheń, 
wurden yergleichende Verss. mit reiner (C. P.-)Glucose (I), Handelsglucose (II) u. 
einem aus I I  bei Ausziehen mit A. erhaltenen Extrakt (III) angestellt. Die Glueo-



E j.  T i e r p h y s i o l o g i e . 1 9 2 5 .  I .

surie nach II  war stete wesentlich groBer ais nach I, nach I  -j- U l  aber ungefahr 
ebenso stark w ie nach I I  u. von langerer Dauer, wiilirend I I I  fiir sich so gut wie 
gar nicht wirkte. Im Blute ergaben sich nach I, II  u. I  -(- I I I  selir ahnliche 
Knryen des Zuckergelialtcs, nach I I I  allein wieder mir sehr geringe Steigeruug. 
(Journ. Biol. Chem. 61. 659—65. 1924. Chicago, M ich ael  R e e se  Hosp.) Sp ie g e l .

P. A. Shaffer und T. E . F r ied em an n , Anliketogenesis. V. Die ketolytisclie 
Reakłion. Einwirkung von Glykolaldehyd w id  von Glyoxal. (IV. vgl. S h a t t e r ,  
Journ. Biol. Cliern. 54. 399; C. 1923. I. 261.) D ie Oxydation von Glykolaldehyd  
durch II,,O, iu alkal. Lsg. fiihrt eine starkę Besclileunigung der Oxydation yon 
zugleich auwesendem acetessigsaurem Salz herbei. Die eingehende Verfolgung der 
Rk. fiihrt zu der Erkenntnis, daB liierbei nicht, w ic friiher fur die „ketolyt." Wrkg. 
der Hexosen angenommen wurde, es zu einer Kondensation zwischen Acetessig- 
siiure u. einem Zwisclienprod. der Osydation des Aldeliyds kommt, daB yielmelir 
Knoyenagelsche Kondensation des Aldeliyds selbst mit der Acetessigsiiure eintritt, 
die in dem MaBe besclileunigt wird, w ie das Kondensationsprod. durch Oxydation 
entfernt wird. Das erstc Oxydationsprod. des Glykolaldehyds, Glyoxal, kondensiert 
sich zwar auch mit Acetessigsiiure in neutraler oder schwach alkal. Lsg., aber fast 
gar niclit unter den fur dic ketolyt. Wrkg. des Glykolaldehyds optimalen Be- 
dingungen yon Alkali u. H 20 2. (Journ. Biol. Chem. 61. 585—623. 1924. St. Louis, 
W a sh in g to n  Uniy. Scliool of med.) S p ie g e l.

F erd in an d  B ertram , Zur Caseosantherapie des Diabetes. (Vgl. B ertram  u.
Bo k n st e in , Ztsehr. f. d. ges. exp. Medizin 37. 132; C. 1 9 2 4 .1. 794.) Bei pankreas- 
diabet. Hunden gelingt es durch groBe, pareuteral zugefiilirte Caseingaben inner- 
halb von 24 Stdn. den Blutzucker bis auf n. Werte herabzudriicken u. den Harn 
zuckerfrei zu machen. Sclion normalerweise sinkt im Hungerzustand der Blut- 
zueker pankreasdiabet. Hunde, aber nicht anniihernd auf n. W erte. Bei schwerem  
u. mittelscliwerem mensclilichem Diabetes kann durch Casein allein eine Erhohung 
der Kohleuhydrattoleranz niclit erreicht werden, elier bei leiclitem Diabetes. (Ztsclir. 
f. d. ges. exp. Medizin 43. 442—48. 1924. Hamburg, Uniy.) W o l f f .

K olom an  K e lle r , Wirkung der intravenosen Zufuhr von hypei-tonisehen Traubcn- 
zuckerlosungen a u f die Cerebrospinalfliissigkeit. Es findet sich danaeh kein Ubertritt 
von Glucose iu den Liquor (der korpereigenc Blutzucker tritt nach Injektion yon  
Adrenalin raseh iiber) u. keiue Eindickuug desselben. (Dtsch. Ztsclir. f. Neryeu- 
lieilk. 8 0 . 95— 105. 1923. Budapest, St. Stepliansspit.; Ber.-ges. Pliysiol. 27. 366. 
1924. Ref. BOr g er .) S p ie g e l .

H elen  U p d egraff und H ow ard B. L ew is, Eine gwantiiatwe Untersuchung 
emiger organischei• Besłandłeile des Speichels. Kurzes Ref. nach Proc. o f the Soc. 
f. exp. biol. and med. ygl. C. 1924. I. 1949. Nachzutragen ist: D er Vergleicli yon 
Speichel u. Blut bei derselben Person zeigt iu jenem an NichteiweiB-N durcli- 
schnittlich 37%, an NII3— (- Harnstoff-N 76,1%) au Harnsiiure 40,1% u- an Rest- 
nichteiweiB-N 12,l °/0 von den Werten im Blute. Das NH3 entsteht zum groBen 
Teile durch Zers. yon Hamstoff, die durch Ggw. von Chlf. gehemmt werden kann. 
(Journ. Biol. Chem 61. 633—48. 1924. Ann Arbor, Uniy. o f Michigan.) S p ie g e l .

K lo th ild e  G o llw itzer -M eier , D ie chemische Atmuiigsregulaticni bei alkalischer 
Blutreaktion. (Vgl. Biochem. Ztsehr. 151. 54; C. 1924. II. 2346.) NajCOj u. 
N aO łl beeinflussen bei langsamer Infusion die C 03-Spannung des arteriellen Blutes 
kaum, die Atmung bleibt trotz stark alkal. Blutrk. nahezu unyerandert. Eine In 
fusion yon N aH C 03 erlioht zwar ebenfalls die Blutalkaleseenz, aber auch die C 02- 
Spannung im Blute u. die VentilationsgroBe. Infundiert [man bei einer Alkalose 
infolge yorausgeschickter Na^COj-Infusion HC1, so tritt eine Atemsteigerung auf, 
Slmlich der, die eine HCl-Infusion bei n. Rk. erzeugt. Sclieinbar ist also die
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Alkalose selbst ohne EinfluB auf die Atmung, wShrend jede Anderung der C 02- 
Spannung auch die VentilationsgroBe yerandert. Der Reiz einer bestiinmten [II-] 
auf das Zentrum ist yon der GroBe eines bestimmten Ionenąuotienten abhiingig, 
der somit die Empfindlichkeit des Atemzentrums fiir H-Ionen beeinfluBt. Dieser 
Quotient wird bei einer durch Alkaliinfusion erzeugten Alkalose walirscheinlich 
derart yeriindert, daB eine Zunahme der Erregbarkeit des Atemzentrums ange- 
nommen werden kann. D ie Bedeutung der [II'] fiir die Atmungsregulation ist bei 
alkal. Blutrk. die gleielie w ie bei n. Kk., nur kann infolge einer erliohten Erregbar
keit des Atemzentrums der fiir eine n. Atemtiitigkeit erforderliche H-Ionenspiegel 
ein anderer sein. (Biocliem. Ztschr. 151. 424—34. 1924. Greifswald, Uniy.) W o lff .

G. E ndres, D ie physikalisch-chemische Atmungsregulation le i winterschlafenden 
Warmblutern. Im W interschlaf ist bei Hamstern der maximale Oa-Gehalt u. die 
prozentuale Os-Siittigung des arteriellen Blutes im wesentliclien die gleiche wie vor 
dem Winterschlaf, im yenosen ist die 0 2-Siittigung etwas geringer. Der C 02-Ge- 
halt des arteriellen u. yenosen Blutes nimmt im W interschlaf bedeutend zu. Die 
physikal. Losliclikeit yon 0 .2 u. C 02 im Blute ist bei den Teinpp. des winter
schlafendcn Tieres betrachtlich groBer ais bei jenen des wachen entsprechend der 
Zunahme des Absorptionskoeffizienten dieser Gase im Blut bei Abnahme der Blut- 
tem p.; ilire Zunahme ist fiir beide Gase nicht gleich, z. B. bei Korpertemp. von 10° 
statt 37,7° fiir C 0 2 115%, fiir 0 2 63,6%- Die Zunahme des C 02-Gehaltes des Blutes 
im W interschlaf beruht auf Erhohung der physikal. gel. w ie der chem. gebundenen 
CO.>, u. zwar bis 3,5 Vol.-% bezw. bis 20 Vol.-%. Die Mengę der physikal. gel. 
CO„ steigt relatiy stiirker an. D ie Erhohung der C 02-Spannung des Blutes ist im 
W interschlaf nur gering. Das Ansteigen des chem. C 02-Bindungsvermogens des 
Blutes wird durch die Abnahme der Dissoziationskonstante des Oxyhamoglobins 
beim Fallen der Bluttemp. erkliirt. D ie Zunahme der Konz. der physikal. gel. C 02 
im Blut beim menschlichen Schlaf beruht ausschlieBlich auf dem Ansteigen der 
C 02-Spannung, im Blut des winterschlafenden Tieres dagegen yorzugsweise auf der 
bei niederer Temp. groBeren Losliclikeit der C 02 im Blut u. nur wenig auf der 
Erhohung der CO.,-Spannung. D ie C 02-Bindungskurve liegt beim winterschlafenden 
Tiere tiefer ais beim wachen, yielleicht infolge der langen Nahrungsentziehung. 
Der Alkalescenzgrad des Blutes ist im W interschlaf erniedrigt, der Schwelleuwert 
des Atemreizes des Blutes fiir das Atemzentrum also erheblich, z. B. um 32%, ge- 
stiegen. Das Blut ist zwar im W interschlaf maximal mit ,02 gesiitt., das Spannungs- 
gefiille des 0 2 vom Blut ins Gewebe jedoch ansclieinend bedeutend erniedrigt. Der 
respirat. Quotient betrug z. B. 0,59. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 43. 311—31. 
1924. Greifswald, Med. Klin.) W olff.

W illia m  C. R osę  und G erald J. Cox, Die Beziehung von Arginin und Histidin  
zum Wachstum. Ratten wurden ernśihrt mit K ostsatzen, dereń N gedeckt wurde 
durch Casein (I), yollig hydrolysiertes Casein (II) u. hydrolysiertes Casein nach 
Entfernung yon Arginin u. Histidin durch Fiillung mit Ag2S 0 4 u. Ba(OII)2 (III). 
Bei I I  gedielien die Tiere zur Reife, wenn auch langsamer ais mit I. Mit I I I  trat 
weder Wachstum noch auch nur Gewichtskonstanz ein, sondern schneller u. 
andauernder Gewichtsyerlust. Nach Znaatz yon Histidin zu I I I  wurde das Wachstum 
mit n. Geschwindigkeit wieder aufgenommen, u; zwar ermoglichte Zusatz yon 0,1 g 
H istid inchlorid auf 100 g  Futter in der Regel Gewichtserlialtung, 0,2—0,3 g  niiiBiges 
u. 0,5 g  ein so gut wie n. Wachstum. Zusatz von Arginin zu I I I  blieb dagegen 
ohne jeden merklichen EinfluB, yerbesserte auch die Wrkg. von 0,1 g Histidin nicht. 
Im :Gegensatze zu den Beobaehtungen yon A ckroyd  u . H o pk ins (Biochemical 
Journ. 10. 551; C. 1917. I. 888) kann dalier ‘eine gegenseitigc Yertretbarkeit fur 
diese beiden EiweiBbausteine nieht angenommen werden. (Journ. Biol. Chem. 61. 
747—73. 1924. Urbana, Uniy. of Illinois.) S pieg el .
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K en zu k e M iyazak i und J. A b e lin , Uber die spezifisch-dynanmchc Wirkung 
der Nahrungsstojfc. III. U ber die Beteiligung der akzcssorischen Nalirstofje an der 
spezifisch-dynamischen Fleisehtcirkung. (II. vgl. Biochem. Ztschr. 149. 109; C. 1924
II. 1705.) D ie spezif.-dynam. Fleischwrkg. steht mit dem Vitamingehalt des Fleisches 
in Zusammenliaug. Mit W ,, A. u. A. sorgfaltig extrahiertes Fleisch wirkt bei 
gleichem N-Gehalt schwaclier spezif.-dynam. ais rohes Fleisch. Mit W . alleiu 
extraliiertes Fleisch wirkt fast ebenso stark spezif.-dynam. wie rohes Fleisch. 
(Biochem. Ztschr. 152. 29—50. 1924. Bern, Univ.) W o l f f .

L. B ercze lle r , Analyse der Nahrungsmittelicirkmgen. D ie Bestandteile der 
Nahrungsmittel yerhalten sich in ihrer Auswrkg. auf die Ernahrung ini Nalirungs- 
mittel selbst anders ais einzelu fiir sich. Beim Hungertier (weiBe Ratte) wirken 
Hefe, Stiirkegemiselie +  Paraffiuol, Fleischestrakt u. chem. gereinigte EiweiBkorper 
sogar lebensyerkiirzend, Kohłenhydratc 4—5% fach -yerlangernd, weniger Fett. 
Mcrkwurdig ist, daB die Tiere mit Gartenbohuen {Phaaeolus m lgaris) allein nur 4 
bis 5 Tage leben, wiihrend die anderen hiesigen Leguminosen, auch die Rangowi- 
bohne u. Pferdebohne (Ticia faba) diese Erscheinuug nicht zeigen. — Ais Indicator 
fur dic Auffinduug der biol. Unterscliiede in den Nahrungsmitteln kann in yielen 
Fiillen sehr zweckmaBig der Instinkt des Tieres in der Nahrungswalil benutzt 
werden. (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 48. 232—40. 1924. W ien, 
Univ’) G r o szfeld .

Gin O F ro n ta li, Erste Untersucliungen iiber den E rsatz des KuhmikhfetLeu durch 
Olivendl bei der kunstlichen Ernahrung der Sauglinge. A uf Grund friiherer Beobach- 
tungen, nach denen Fette von niederem F. besser ais solche mit liohein F. resorbiert 
werden, bat Yf. in der Czerny-KleinschmidtscUen Buttermehlschwitze das Butterfett 
durch Oliyenol ersetzt, wonach in der Tat die Fettresorption gebessert war. Im 
allgemeinen werden hierbei 10% Ol gut yertragen, wegen des geringen Gehaltes 
yon Vitaminen im Oliyenol seheint Zugabe von etwas Lebertran oder Orangensaft 
angebracht. (Riv. di clin. pediatr. 22. 145—70. Firenze, Ist. di stud. sup.; Ber. 
ges. Pliysiol. 27. 323. 1924. Ref. A sch ęn h e im .)  S p ie g e l .

B. C. P . Jansen  und W . F . D o n a th , Sto/fwechselversitche bei Ralten iiber die 
Ausnutzung des Eiweifies einiger Ndhrmittel. Geschliffener Reis wurde von der 
Ratte zu 77% , Silberhautreis nur zu 63% ausgeuutzt, 100 Jahre alter ebenso gut 
wie frischer (auch beim Menschen wurde geschliffener Reis besser ais ungeschliffener, 
im ganzeu aber weniger yoilstiindig ais bei der Ratte ausgenutzt). Vom Kleber-N  
nutzte die Ratte 84% aus, Sojabolmen u. daraus hergcstellte „Kideleh“ bzgl. des 
EiweiBes ungefiłhr ebenso wie geschliffenen Reis. (Mededeel. Burgerl. Geneesk. 
D ienst in Nederlandseh Ind. 1. 26—47; Ber. ges. Pliysiol. 27. 323—24. 1924. Ref. 
Z e e h u ise n .)  S p ie g e l .

B. C. P . Jansen  und W . F . D onath , A-Vitamingehalt indischer Ndhrmittel und 
der W ert der Eiweifisubstanzen dcrselben ais Zusatz zu den Reiseiweifisubstanzcn. 
(Ygl. yorst. Ref.) Nach Zusatz vou Vitamin A zum Reis geniigen geringe Mengen 
Milchpulyer oder Sojapulyer zur Erhaltung ordentlichen Waclistums. A uf Java 
gezuchteter Mais yerhielt sich, auch bzgl. der Differenz zwischen gelbem u. weiBem, 
wie der aus Amerika. Von yerschiedenen darauf gepriiften Nahrmitteln zeigten  
sich ais Quellen von Vitamin A geeignet yerscliiedene Friichte (Pisang, Papaya usw.), 
Gemuse (frisch oder gekocht), Katjang-Pandjang (Friichte u. Blatter), Cassayeblatter, 
Pompun usw ., Enteneier, Butter. (Mededeel. Burgerl. Geneeek. D ienst in Neder- 
liindsch Ind. 1. 48—102; Ber. ges. Physiol. 27. 326. 1924. Ref. Ze e h u is e n .) Sp.

Ł aw ren ce W e ld  S m ith , D ie experimentelle Vei-fiitterung getrockneter Brust- 
milch. Vf. hat mit P . W . E m erson  ein Verf. ausgearbeitet, das eine Modifikation 
des Just-Hatniakerschen Verf. ist u. die Herst. eines wertvollen Trockenpriiparates 
aus Bruslmilch gestattet. In Yerss. an Meerschweinchen ergab sich, daB dieses
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Priiparat, friscli liergestellt, ca. SO% des urspriinglichcn antiskorbut. Wertes besaC 
u. nach 2jfihriger Aufbewahrung noch ca. 40%. (Journ. BioL Chem. 61. 625—31. 
1924. Boston, Floating Hosp.; H a r v a r d  mećl. school.) S p ie g e l.

H. A. M a t t i l l , J. S. Carman und M. M. C layton , D ie Nahrcigenschaften der 
Milch. III. D ie W irksamkeit der X-Subsłan~ bei Vcrhinderung der Sterilitat von 
Ratten a u f Milćhratiimen von hohem FetłgehaU. (II. vgl. M a t t i l l  u. S to n e , Journ. 
Biol. Chem. 55. 443; C. 1923. I. 1601; vgl. auch M a t t i l l  u .  Caum an, Proc. o f 
the soc. f. exp. biol. and mcd. 20. 420; C. 1924. I. 2109.) D ie schiidlichen Folgen 
der ausschlieBlichen Erniihrung mit fettreiclier Mileli, die sich auch bei weiblichen 
Batten • zeigen, werden vermieden durch Zulage von 5% Weizenkeiinlingen oder 
von griinen Latticliblattern; aus den Weizenkeiinlingen wird die wirksame Substanz 
durch A . ausgezogen. Sie erscheint danach ident. mit dem X  yon E v a n s  (vgl. 
E van s u .  B ish o p , Journ. Metabol. Bes. 3. 233; C. 1924. I. 1403), wofur auch die 
Ubereinstimmung der Wirkuugsart, wenigstens bei weiblichen Tieren, spricht. D ie  
Tatsache, daB mit fettarmer Milch kein deutliclier Ausfall der Zeugungsfahigkeit 
eintritt, durfte so zu deuten sein, daB die M enge des fiir n. Zeugung crforderlichen 
X  von der Natur der Nalirung abhangt. (Journ. B iol. Chem. 61. 729—40. 1924. 
Rochester [N. Y.], Univ. o f Rochester.) S p ie g e l.

A. L. D a n ie ls , M. E . A rm stron g und M. K. E u tto n , Durch fettlosliche 
Yitamin-A-freie Nahruńg erzcugte nasale Kriimmungen. Von 16 jungen mit fett- 
loslicher vitamiuarmer Nalirung erniihrtcn Ratten zeigten nur 4 keine nasale
Kriimmungen u. keine eitrige Abzesse, wiihrend 29 n. oder nur mit Vitamin B oder 
mit an Ca mangelnder Nalirung gefutterte Ratten diese Erscheinungen nicht auf- 
wiesen. Vff. folgem  hieraus, daB fettlosliclies Yitamin A eine bedeutende Rolle 
bei der Immunisierung gewisser Organe gegen eitrige Infektion spiele. (Journ. 
Amer. Med. Assoc. 81. 828. S29. 1923; Exp. Śtat. Ree. 50. 263.) B e r ju .

Chi Che W ang, D av id  B. W it t  und A ugusta  R . F e lsh er , M n  Yergleich des 
Stoffwechsels einiger Mineralbestandteilc der Kuhnilch und der Brustmilch bti dem 
gleichen Sćiugling. Yff. sclilieBen aus den Beobachtungen, daB bei Brustmilch-
ernahrung der Ca-Stoffiucclisel vom Alter der Kinder unabhiingig sci, bei Kuhmilcli- 
erniihrung aber Retention u. Ausnutzung sich mit dem Alter steigere. (Amer. Journ. 
of dis. o f children 27. 352—6S. Chicago, M ic k a e l  R e e s e  Hosp. ; Ber. ges. Physiol. 
27. 323. 1924. R ef. A ron.) S p ie g e l.

Jerom e S. L eopold , A d olp h  B ernhard  und H arry G. Jacobi, Studicn iiber 
den Ilanimwesto/fu-eclisel bei K indera. Bei gcmischtcr purinfreicr Kost bleibt die 
Ausschcidung von Harnsiiure innerhalb 24 Stdn. bei demselben Indiyiduum konstant, 
wiihrend Fastens sinkt der W ert auf ungefahr % des vorigen. Kost mit hohem 
Proteingelialt gibt groBerc Ausschcidung, solelie mit hohem Kohlenhydratgchalt 
nicht, solelie mit hohem Fettgelialt merklich yerminderte. D ic Werte sind morgens
liocli, nehmen im Laufe des Tages bis zum Nachmittage ab, steigen dann wieder.
Łs besteht keine Beziehung des Harnsaurewertes zur gesamten Harnabschcjdung, 
zum Calorienwert der Nalirung. D ie Verfiitterung von Harnsiiure beeinfluBt nicht 
die Harnsiiurekonz. im Blute u. bediugt keine orhiihte Ausschcidung im Ilarn. 
(Aineric.' Journ. o f dis. o f children 27. 243—55; Ber. ges. Physiol. 27. 341. 1924. 
Ref. B a c h s t e t z .)  S p ie g e l.

E dw ard  C. M ason, Eine Bemerkung iiber die Beeiaflussung der Wttssćr- 
ausscheidung durch die Reakłion des Blutdrueks au f N atriwnnitrit. Zur Aufklarung 
widersprecliender Angaben iiber Wrkg. von NaNO., auf die Diureso angestellte 
Yerss. zeigten, daB das Salz fast immer eine nicht sehr erhebliche, aber deutliclie 
Senkung des systol. Blutdrueks liervorruft, ferner ineist Minderung, zuweilen aber 
auch Steigerung der Diurese. D ies wird so erkliirt, daB der die Diurese hemmenden 
Blutdrucksenkung eine andere Wrkg. des NaNO.>, gesteigerte Blutzufuhr zur Niere
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infolge Erweiterung der - ŃierengefiiBe, entgegenwirkt. Je nach Uberwiegen des 
einen oder des anderen Faktors gestaltet sieli der EinfluB auf die Diurese ver- 
schiedcn. (Journ. o f laborat. and clin. med. 9. 529—39. Rochester, M a to  clin.; 
Ber. ges. Physiol. 27. 379. 1924. Ref. H eym :axx.) S p ie g e l .

F erd in an d  S ertram , D ie Bedewtung der Acidose und Alkalose fiir den Kohlcn- 
hydratstoffwechsel. I. D ie alimentare w id  Sympathicusglykamie. II. D ie parasym - 
pathische und die asphyktisclie Glykamie. I. GroBe Mengen intrayenos infundierter 
HCl yermogen bei n. u. bei koklenhydratgemiisteten Hunden keine Hyperglykamie 
herydrżurufen. Im Verlauf von 2 Stdn. konimt es zu einer starlcen Hypoglykiimie. ■ 
Bei ganz jungen Hunden kommt es zu einer Hyperglykamie ohne naclifolgende 
Hypoglykiimie. Bei experimentell acidot. Hunden kommt es im Yergleich zu n. 
Tieren zu einer erheblich yerstarkten u. verliiugerten alimentaren Hyperglykamie. 
Auch dic Adrenalinglykamie kann durch vorherigc Siiurezufulir yerstiirkt werden.
— II. Die ParasympathicusglykSmie nach B o r n s t e in  tritt nach Cholin u. Acetyl- 
cholin bei n. Hunden auf. D ie Cholinglykiimie kommt ohne Beteiligung der Neben- 
nieren zustandc. W ird die bei Parasympathicusgiften auftretende Alkalose des 
Organismus durch intrayenose HCl-Zufulir aufgehoben, so konimt es zu einer wesent- 
lieb stiirkeren Hyperglykamie ais b e i' n. Tieren. D ie „dissimilator. Umkehr“ ist 
nicht mit einem einfachen Antagonismus zwischen Adrenalin u. Pilocarpin zu er- 
kliiren. Bei experinientell acidot. Hunden kommt es im Vergleicli zu n. zu einer 
yerstiirkten asphykt. Glykamie mit stark yerzogertem Abfall der Blutzuckerkurye. 
Nach experimenteller Siiuerung des Organismus ist die normalerweise auftretende 
Abgabe von exogen zugefuhrtcm oder endogen mobilisiertem Zucker an die Gewebe 
oder dessen Yerbrennung gcliemmt. Zwischen Hunden u. Kaninchen bestehen 
prinzipielle Unterscliiede in den Beziehungen von Acidose u. Alkalose ziun Kohlen- 
hydratstoftweehsel. D ie Hypoglykamie nach Siiureinfusion u. nach hyperglykam. 
Zustiindcu dttrfte durch eine kompensator. uberschieBcnde Einscliwemmung von  
Alkali ins Blut nach Ubersauerung u. dadurch bedingter beschleunigter Kohlen- 
hydratyerbrennung oder beschleunigter Abgabe an die Gewebe zu erklaren sein. 
(Ztsclir. f. d. ges. exp. Medizin 43. 407—20. 421—37. 1924. Hamburg, Pharmakol. 
Inst.) W o l f f .

J. B erb erich , Neue Untersuchungen iiber den Cliolesterinsło/fwcchsel. Aus eigenen 
u. anderen Unterss. folgert V f., daB die Verliiiltnisse zwischen Blut- u. Gewebe- 
eliolesterin keineswegs einfach sind. Hypercliolesterinamie geht zwar meist mit 
Ablagerung yon anisotropen Substanzen in Gewebcn oder Organen einher, in 
selteneren Fallen aber auch mit Verminderung des Organcholesterins. W o A b
lagerung stattfindet, ist sie nicht allein yon der Hohe des Blutcholesterinspiegels 
abhiingig. der auch trotz der Ablagerung erhoht bleibt, sondern auch yon geeigneten 
lokalen Gewebsbedingungen. Unter solehen kann ortliche Cholesterinablagerung 
auch bei Hypocholesterinamie stattfinden, wobei walirscheinlicli in erster Linie 
konstitutionelle oder erbbedingte Faktoren im Gewebe eine Rolłe spielen. D ie 
Ursache der Cholestcrinstoftwecliselstorung ist w'alirseheinlich im endokrinen System  
zu suchen. (Klin. Wchselir. 3. 2003—6. 1924. Frankfurt a. M., Uniy.) ' S p ie g e l .

S. A. K om arow , Zur Frage nach dem Mechanismus der Darmsekretión. III. 
Uber die E inm rkung des Carnosins a u f die Darmsekretión. (II. vgl. Biochem. Ztsclir. 
147. 221; C. 1924. II. 856.) Carnosin ist schon in minimalen Mengen ein sehr 
wirksamer Funktionserreger des Darmdriisenapp. (Biochem. Ztsclir. 151. 467—90. 
1924. Riga, Uniy.) W o l f f .

A lo is  M em m esłie im er , D ie H-Ionenkonzentration der Hautoberflache. Mittels 
der Indieatorenmethode wurde in 100 FiiUen der p H-W ert yon gesunder int:ikter 
Hautoberflache zwischen 5,2 u. 5,8 gefunden. Bestrahlung mit Rontgenstrahlen 
fiihrte meist zu deutliclier Yerschiebung uach der alkal. Seite. Yf. glaubt dies
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auf stiirkcre Durchtrfinkung des Epithels mit der starker alkal. Gewebsfł. infolge 
des Bestrahlungsreizes, yielleicht aueli auf eine gewisse ScliweiBsekretion zuriick- 
fiihren zu soUen. (Klin. Wchschr. 3. 2102. 1924. Essen, Stadt. Krankenanst.) Sp.

To saku F uk usłiim a, Zur Frage der Funktion der Schilddriise in bezug auf dai 
Jodstofpwecliel. I. Tcil. Uber den Jodgehalt der Schilddriisen erwachsener Japaner. 
D ie Schilddriisen der Japaner sind absol. u. pro kg Korpergewicbt kleiner ais die 
der Europiier, im Mittel 13,8 g (0,37 g  pro kg), der J-Gelialt aber sowohl pro g 
Driise (0,860 mg) ais auch absol. (10,58 mg) lioher. Im Alter ist er geringer, bęi 
Frauen etwas bober, nach Gebrauch von J-Priiparaten betriicbtlich hoher. (Mitt. 
a. d. med. Fak. d. Kais. Univ. Tokyo 30. 557—69. 1923. Tokyo, U niy.; Ber. ges. 
Physiol. 27. 387. 1924. E ef. F ro m iier z .)  S p ie g e l .

T osaku F u k ush im a, Zur Frage der Funktion der Schilddriise in bezug au f den 
Jodstoffwechsel. U . Teil. D as Schicksal des zugefiihrten Jods in normalen und 
thyreoprwen Ratten. (I. vgl. yorst. Ref.) Bei mit Gerste, Gemiise u. W . gefiitterten 
Ratten wurden, wenn fiir Beseitigung der J-haltigen Sekrete gesorgt wurde, die 
Organe auBer der Schilddriise J-frei gefunden. 3 Stdn. nach Injektion yon
0,6 mg J pro 10 g  Korpergewicbt unter die Ruckenbaut fanden sich in Blut 0,133, 
Haut 0,085, Niere 0,083, Lunge 0,073, Halsdriisen 0,062, Milz 0,047, oberem Magen- 
darmkanal 0,04, Muskeln 0,022 mg J pro g Organ, in Ilirn u. Haareu keine nach- 
weisbaren Mengen. In 9— 12 Stdn. yerscliwand es aus Lunge, Nieren, Milz u. 
Halsdriisen, in 30 Stdn. aueli aus Mageudarmwand, Lebcr u. Muskeln, w5lirend 
es im Blut noch nach 45 Stdn., in der Haut nach 96 Stdn. nachgewiesen wurde. — 
15—20 Tage nach Entfernung der Schilddriise in gleicher W eise beliandelte Tiere 
lieferten parallele Ergcbnisse, aber mit durchweg niedrigerem J-Gehalt in den 
Organen u. rascherem Verschwindcn des J  daraus. (Mitt. a. d. med. Fak. d. Kais. 
Uniy. Tokyo 30. 571—601. 1923. T okyo, Uniy.; Ber. ges: Physiol. 27. 388. 1924. 
Ref. F ro m h er z .)  S p ie g e l .

B en ven u to  C apaldi, Prufung der chemisch-zcrkleincrndcn Funktion des Magcns 
mittels einer pflanzlichen Probekost. D ie Menge der im Magen ausgeschiedenen HCI 
spielt zwar eine Rolle fiir die rasclie u. zweckmiiBige Zerkleinerung der yegetabil. 
Nahrungsmittel (Auflockerung der Pektinstoffe), aber die aussclilaggebende Be- 
deutung der Verweildauer im Darme fiir die weitere Yerarbeitung bringt es mit 
sich, daB die Ausnutzung einer pflanzlichen Probekost kein einwandfreies Bild der 
Magenfunktion liefert. (Arch. f. Verdauungskrankh. 33. 181—86 . Frankfurt a. 51., 
Uniy.; Ber. ges. Physiol. 27. 348. 1924. Ref. S tr a u s s .)  ■ S p ie g e l.

G-. B ig n a m i und L. B o ra cch ia , Untei-suchungen iiber die Sippiursauresynthese 
im mensćhlichcn Organismics. Von n. Meuscheii wurden bis 50 g Na-Benzoat au 
einem Tage, auf 4—5 Gabcn yerteilt, anstandslos yertragen, einmalige Gabe yori 
33 g  maclite leiclitc Storungen (Kopfschmerzen, Scliwindel). Je groBer die Menge 
BenzoesSure, ein um so geringerer Anteil yon ihr wurde zu IlippursSure syntlieti- 
siert, bei 50 g  pro die im Mittel ńur 45°/0. D ie Gesamtausscheidung yon N war 
yennehrt, dicjenige yon HarnstofF, Harnsaure, NH 3 u. Aminosauren nicht ver- 
mindert; nur Harnsaure zeigte im H am  leiclitc Tendenz zur Verminderung, Amino
sauren eine solche zur Vermehrung. Yon der nicht zu Hippursaure gepaarten 
Benzoesaure erscheint nur ein Teil ais solche im Harn, der Rest muB in Form 
noch unbekannter Yerbb. ausgeschieden werden. (Boli. d. soc. med.-chirurg. di 
Pavia 36. 121—38. Payia, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 27. 336. 1924. Ref. L aqder .) Sp.

P a u l H a r i, Tierischc Calorimctric. I. Mitteilung. yorbesprechung. In einer 
Reihe von Mitteilungen soli fortlaufend iiber Arbeiten berichtet werden, bei denen 
die Versuchsergebnisse durch gegenseitige Kontrolle yon • direkter u. indirekter 
Calórimetrie sichergestellt sind. Vf. behandelt hier die Grundsiitze, die fiir diese 
Yerss. maBgebend sind bzgl. Ycrfassung u. Korpergewicbt der Yersucbstiere, die
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moglichst gleichmafiig sein mussen, Versuclistemp. (bei oder uahe der krit. 
Temperaturgrenze), ferner die Apparatur 11. Ausfuhrung der Verss., schlieBlich die 
Berechnung des 24std. Energieumsatzes auf 1 qm Korperoberfliiche. (Bioclieni. 
Ztsehr. 152. 445—55. 1924. Budapest, Kgl. ungar. Uniy.) Sp ie g e l .

Z oltan  A szódi, Tierisehc Calorimetrie. II. Mitteiluug. Gasicechsel w id  Encrgie- 
nmsatz im  Fiebei-. (I. vgl. H a r i, vorst. Ref.) D ie Ergebnisse werden in folgenden 
Siitzen zusammengefaBt: 1 . Der durch Mileh bezw. durch Colitoxin erzeugte Anstieg 
der Temp. im Rattenkorper ist der Menge des angewendeten fiebererzeugenden 
Mittels anniihernd proportional. — 2. Der respirator. Quotient wird durch den 
fieberhaften Zustand an sich niclit geiindert. — 3. Im fieberhaften Zustande ist der 
Energieumsatz gegen die Norm deutlieli crlioht, die Zunahme dem Anstieg der 
Korpertemp. angeniihcrt proportional. — 4. Fiir eine EinschrSnkung der Wiirme- 
abgabc zu Beginn des Fiebers lieB sich kein Anhaltspunkt gcwiunen. — 5. Im 
fieberhaften Zustande ist selbstyerstiindlicli aucli die Warnieabgabe crlioht. Daran 
sind Strahlung u. Leitung eiueraeits, Verdampfimg von W. andererseits in dem- 
sclben Mafie beteiligt w ie bei n. Korpertemp. (Biochem. Ztsehr. 152. 45(5—71. 
1924.) Sp ie g e l .

Z oltan  A szódi, Tierisęhe Calorimetrie. III. Mitteiluug. Energieumsatz kleiner 
Tiere bei chronischer Unterernahrung. (II. vgl. vorst. Ref.) Sclion yom 1. Tage der
Unterernahrung an zeigt bei der weifien Ratte der Energieumsatz, auf 1 qm Korper-
oberflache bezogen, eine Abnahme glcichzeitig mit der Abnahme des Kfirper- 
gewiclites, die wahrscheinlich rascher fortscllreitet ais bei gi-oBeren Tieren, jeden- 
falls viel friiher beginut. Ein konstanter W ert des Energieumsatzes kountc auch 
dann nicht erreicht werden, wenn man dic Ratte yon 24 Stdn. zu 24 Stdn. futterte 
u. hungern lieB. (Biochem. Ztsclir. 152. 472—78. 1924. Budapest, Kgl. ungar. 
Univ.) Sp ie g e l .

C hristian  K roetz, Zur Biochemie der Strahlcmoirlcuugen. II. D er Einflu/i der 
ullravioletten w id  Rontgenstrahlung a u f den Wcisser-, Salz- und Eiwci/ibcstand des 
Serums. (I. ygl. Biocliem. Ztsclir. 151. 146; C. 1924. II. 2275.) D ie ultrayioletten 
u. Rontgeustrahlen fiihren zu gleichsinuigen Ver;inderuugen des W .-, Salz- u. Ei- 
y.-eiBbestandes des Serums. Der W assergehalt stcigt im Friihstadium der Strahlen- 
nachwrkg. in der Melirzahl der Falle an, um nach 24 Stdn. sich wieder dem Aus- 
gangswert zu nahern. Es erfolgt regelmaBig eine wahre Hypochloramie u. Na- 
Zunahme im Serum, dic beide vor allem aussclilaggebend sind fiir den auftretonden 
Anstieg des Anionendefizits, der unter Strahlenwrkg. 1/3— 1/2 des Ausgangswertes 
betriigt. D ic Bewegungen der quantitativ in der Serumbilanz zuruektretenden K-, 
Ca- u. P-Ionen sind bei yerschiedenen Strahlenmengen teilweise yerschieden. Nur 
bei den starksten Dosen ist eine RegelmiiBigkeit nachweisbar: K u. P  nehmen zu, 
Ca nimmt etwas ab, wobei dic Yenninderung des ionisierten, wirksamen Ca jedoch 
hoher zu bewerten ist, ais sic in den Zahlen des Gesamt-Ca zum Ausdruck kommt 
Fur den biol. Effekt der Strahleu wesentlich ist nicht die Yorschiebung des einen 
oder anderen Ions, sondern die Umstellung des Gleichgewichtcs der gesamten 
Ionen, innerhalb desseu das Tcilyerhiiltnis der aquivalenten Konzz.

K* X (H2P 0 /  4 -  I-IPO,")
V ŚJ; Ca“

von maBgebender Bedeutung ist. Die Erhohung dieses Quotienten wird ais eine 
regelmaBige u. wiehtige Rk. des bestrahlten Korpers naehgewiesen. Sie zeigt sich 
unabhangig von der yerweudeten Strahlenmenge. Am EiweiBbestand des Serums 
tritt bei beiden Stralilenarten eine qualitative, wahrScheinlicli auch quantitative Um
stellung ein, die sich im Serumrefrnktionswert iiuBert. (Biochem. Ztsclir. 151. 
449— 66 . 1924. Greifswald, Uniy.) W o l f f .
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C. Pulcher, D ie Wirkung der Durchstromung m it Athylalkohol auf die K on- 
traktion der Froscfomtskeln. 1,3—3% A. in der Durclistromungsfl. yerliiiigertc die 
Latenzzeit der Kontraktiou u. yerinehrtc u. verst;irkte ihren ton. Anteil. Boi 
stiirkeren Konzz. mitunter unyollstandiger u. kurzer Tetanus. Der klon. Anteil der 
Kontraktion zeigte Verminderung. Die Wrkgg. traten auch nach Nervendureh- 
achneidung, nicht aber nacli Curarisierung auf, der Augriffspunkt wird dalier vom 
Vf. in die motor. Neryenplatten oder dic neuromuskuliiren Synapscn yerlegt. (Arcli. 
di science biol. 5. 425—42. Torino, Univ.; Ber. ges. Physiol. 2 7 . 311. 1924. Ref. 
L a q c e r .)  S p je g e l .

Johannes Dittricli, Ober die Gyanamidwirkung. IV. (III. ygl. R a id a , Ztselir. 
f. d. ges. exp. Medizin 31. 215: C. 1923. I. 1337.) Yon Permenten wurden Pepsin, 
Trypsin, Inyertin, Amygdalin, Scrumlipase, Peroxydase u. Katalase untersueht: 
Cyanamidkonzz., mit denen im Tierkorper zu rechnen ist, w ie auch hohere iiben 
keinen EinfluB auf dereń Rkk. aus; nur die Katalase wird sehon durch minimale 
Mengen Cyanamid gehemmt. In Kombination mit yersehicdenen Fermentgiften liiBt 
sich der Ablauf der Ilefegiirung gesetziniiBig iindern. Von Oxydationsvorg£ingen im 
Organismus gab die Oxydation yon Bzl. zu Phenol beim Kaninchen mit u. ohne 
Cyanamidzusatz keine deutlicheu Unterschiede: dagegeu wird die Reduktionskraft 
des Gewebes nach L ip s c h it z  deutlich durch Cyanamid gehemmt. Weiter wurde 
der EinfluB auf die Zcllatmuug nach W a r b u iłg  gepriift. Das Cyanamid erzeugt 
nach allen diesen Verss. unter gewissen Bedingungen Ilemmungen oxydo-reduktiver 
Prozesse in yitro u. in viyo. D ic Temp.-Erniedrigung bei Kaninchen durch Atophan 
wird durch Cyanamid potenziert. (Ztselir. f. d. ges. exp. Medizin 4 3 . 270—80. 1924. 
Breslau, Pharmakol. Inst.) W o l f f .

K. H arpuder und H . E rbsen , Untersućhungen iiber die Bedeutung der Keton- 
korper fiir den Organismus. Unter strenger Festhaltung aller ubrigen Bedingungen, 
besonders auch der [ET] liemmte fi-Oxybuttersaure siimtliche untcrsuchten Ferment- 
vorgange auBer der Wrkg. yon Trypsin u. der Autolyse, in merklichem, teilweise 
sehr starkem Grade. (Klin. W chschr. 3. 2010— 11. 1924. Kiel, Med. Klin.) Spie g e l .

Armand J. ftuick, D ie Synthese von Mentholglncuronsaure beim Kaninchen. 
Das an anderer Stelle (S. 266) beschriebene Verf. zur Best. der Saure wurde zur 
Verfolgung ihrer B. benutzt. Etwas 3 g sclieinen das Maximum, das ein 
Kaninchen yon 2 kg Gewicht ausscheiden kann, eine Menge, die nach Verfiitteruug 
von 3,5 g  Menthol gewonnen wird. Die todliche Dosis war ca. 4—5 g, doch fanden 
sich schon Krankheitserscheinungen nach 3,5 g, besonders bei Darreichung in A. 
Gewohnliches Symptom der Mentliolyergiftung war zeitweilige Liilimung der Ilinter- 
beine, oft trat ailcli FreBunlust ein. Mentholglucuronsaure erschien im Harn nach 
<  1 Stde. von der Darreichung an, 90% waren nach 2 mg Menthol in 6 Stdn., 
mehr ais 90% auch nach groBeren Gaben in 24 Stdn. ausgescliieden. Die Angabe 
B i b e r f e l d s  (Biochem. Ztselir. 65 . 479; C. 1914. II. 1245), daB bei liingerer Yer- 
futterung yon Menthol der Anteil des ais Glucuronsaurekomplex ausgeschiedenen 
sieli yermindere, konnte nicht bestiitigt werden. (Journ. Biol. Chem. 61. 679—83. 
1924. Pliiladelphia, Uniy. o f Pennsylyania.) S p ie g e l.

E. Starkenstein, Zur Frage der Wirkung der Pheiujlcldnolincarbonsaure (Ato
phan) a u f das vegetative Neroensystem. (Ygl. U llm a n n , Ztselir. f. d. ges. exp. 
Medizin 3 2 . 319; C. 1923. III. 171.) Meerscliweinchen- wie Kaninchcndiinndarm 
werden durch Atophan geliihmt. D ie Darmwrkg. des Atophans kann demnaeli 
nicht ais periphere Vaguserregung gedeutet ' werden. Allerdings folgt. der Lulnnung 
nacli dem Auswaschen ein Zustand erliohter Erregbarkeit, der nach T r e n d e le n -  
BURG wohl auf eine Tonuszunahme zuruekzufiihren sein diirfe. (Ztselir. i. d. ges. 
exp. Medizin 4 3 . 449—53. 1924. Prag, deutsche Uniy.) W o l f f .
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I . A. Sm orod inzew  und A. N . A d ow a , D er Einflufi vcrschiedener Praparate 
der Chiningruppc au f die fermentatwen Funktionen des Organismus. (Journ. Russ: 
Phys.-Chem. Ges. 55. 19—38. 1922/24. — C. 1923. III. 633.) B ik er m a n .

Y itto r io  Susanna, D er Einflufi einiger syinpathicotroper Stoffe a u f das Leber- 
glykogen. Vf. fand bei Hunden nach Adrenalin  Verminderung, nach Apocodein 
(Merck) u . IAnfoganglin (Lymplidrusenextrakt nach Marfori) Vermehrung des 
Leberglykogens. (Arch. internat, de pharmacodyn. et de tlić rap. 28. 379—89. 
Napoli, U n iy .; Ber. ges. Physiol. 27. 333—34. 1924. Ref. L e s s e r .) Sp ie g e l .

S. J. T hannhauser und H . M ezger, Uber die Wirkung des 'Insulina a u f dic 
Acidosis beim gesunden Menschen im  Kóhlenhydratliunger. E in  Beitrag zur Theorie 
der Insulinwirkling. Beim kohlenhydratfrei crnalirten gesunden Menschen fanden 
Vff. gleicliartigen Einflufi des Insulins auf Blutzucker u. Ketokorper wie beim 
Diabetiker. Es ergibt sich dafur kaum eine andere Deutung ais die, daB Insulin 
die Verbrennung des Zuckers steigert. (Klin. Wchschr. 3. 1989—91. 1924. Miinchen, 
Univ.) Sp ie g e l .

Carl F . Cori, D er Einflufi des Insulins au f das Leberglykoyen und den freien 
lebcrzucker beim Hungertier. (Vgl. Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 23. 99; 
C. 1924. II. 859.) Bei Kaninchen u. Mausen sank nach Insulin das Leberglykogen  
oder blieb unyeriindert. Der freie Lebcrzucker sank. Vf. unterscheidet 2 Arten 
Glykogenhydrolyse in derL eber, entweder unter Zunahmc des freien Leberzuckers 
u. Erhohung der Zuckerabgabe an das Lebervenenblut (Adrenalin) oder unter Ab- 
nahme beider (Insulin). Er nimmt an, daB die 2. Form mit Glykogensynthese ver- 
bunden ist, wenn entweder durch Injektion vOn Zucker oder durch B. von solchem  
aus EiweiB (Phlorrhizinhungertier) UberschuB davon vorhanden ist. (Proc. o f the 
soc. f. exp. biol. and med. 21. 419—20. Buffalo, State Inst. f. the study of malign, 
dis.; Ber. ges. Physiol. 27. 330. 1924. Ref. L e s s e r .) Sp ie g e l .

C. H . B est und D. A. S cott, Insulin in  anderen Geweben ais dem Pankreas- 
geicebe. Vff. berichten, daB sie aktive Extrakte von Insulin aus den Submaxillar-, 
Thymus- u. Schilddriisen u. aus der Lcber, Milz u. dem Muskelgewebc herstellen 
konnten. Auch in dem Blut verschiedener Tiere u. im mensehlichen Urin wurde 
eine Substanz gefunden, welche wahrscheinlich Insulin ist. (Journ. Amer. Med. 
Assoc. 81. 382. 383. 1923; Exp. Stat. Rec. 50. 260.) B e r ju .

P a u l F reu d , Uber die Beńnflussung der experimcntellen Meerschweinchen- 
tuberkulose durch Thyreoidin. (Ein Beitrag zur Wirksamkeit des Thyreoidins.) Ftitte- 
rung tuberkuloser Meerschweinchen mit 0,02 g Thyreoidin Sanabo tiiglich kiirzt 
ihre Lebensdauer betrachtlich ab. Dieser rasche Yerlauf wird nicht allein durch 
Steigerung des Stoffwechsels, sondern durch direkten EinfluB des Thyreoidins auf 
den Ablauf der Tuberkulose bewirkt. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 43. 251—55. 
1924. W ien, Univ.) W o lff .

W a lte r  B au m eck er, Der Einflufi der Narkotica au f die Blutkoipercheti- 
senkungsgeschwindigkeit. C II-fili, .4., n. Propylalkoliol, n. Butylalkohol, n. Amylalkohol 
sowie Jithylurethan verursaclien in Citratblut eine Hemmung, Chloralhydrat u. A. 
eine Beschleunigung der Blutkorperehensenkungsgeschwindigkeit Im aUgemeinen 
ist dabei der nachst hćihere Alkohol wirksamer ais das yorangehende Glied der 
homologen Reihe. B ei einem Vergleich der Konzz., die gerade Hemmung yer- 
ursachen, mit den narkot. Grenzkonzz. fur den isolierten Muskel zeigt sich, daB 
eine Hemmung der Senkungsgeschwindigkeit bereits in vicl niedrigeren Konzz. 
beginnt ais der narkot. Grenzkonz. entspricht. D ie Hemmung wird dann mit Zu- 
nahme der Alkoholkonz. immer groBer mit Masimum etwa bei narkot. wirkender 
Konz. Bei Chloralhydrateinw. ist auch in narkot. wirksamen Konzz. eine Be- 
schlcunigung der Senkungsgeschwindigkeit festzustellen. Nach Viskositfitsmessungen 
u. Flockungsyerss. ist eine Erklarung der Hemmung durch Alkohole u. Urethan
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ćlarin zu suchen, daB diese auf Plasma in bestimmter Konz. stabilisiercnd, die Aus- 
flo.ckung hemmend, wirken, wiilirend die Beschleunigung der Senkungsgeschwindig- 
kcit durch Chloralhydrat u. A. auf einer leichteren Ausflockbarkeit des Plasmas 
beruht. (Biochem. Ztsehr. 152. 64—78. 1924. Halle, Univ.) W olff.

Saburo H ara, Ubcr die Wirkung verschicdener Narkotica a u f die Atmung des 
Goldbutt (Pleuronecłes plalcssa). Zum Studium des Einflusses einiger Narkotica auf 
die Atmung des Goldbutt wurde zuniichst die narkot. Grenzkonz. derselben fest- 
gestellt. D iese ist bei Paraldehyd  u. Amylcnlu/drat ebenso groB wie die Konz., die 
beim Frosch leiclite Narkosc hcryorruft. Bei Urethan ist sie kleiner, bei Chloral
hydrat, Trional u. Adalin  liegt sie zwischen den Konzz., die leichte u. tiefe Nar- 
kose am Frosch bewirken. Sulfonal wirkt beim Goldbutt weit sckwacher ais beim 
Prosch- In der narkot. Grenzkonz. u. aueh bei etwas hoherer Konz. lafit Urethan 
die Atmung des Goldbutt unyerandert. Alle anderen untersuchten Narcotica beein- 
fcrachtigen die Atmung bereits bei der narkot. Grenzkonz. u. sclion naeh kurzer 
Dauer derN arkose; namentlich wirken so Sulfonal, Trional, Adalin, in geringerem 
Grade Chloralhydrat, Yoluntal, Phenylurethan. Aueh hier tritt starkę Schadigung 
der Atmung bei Ubersclireiten der narkot. Grenzkonz. ein. (Ztsehr. f. d. ges. exp. 
Medizin 43. 256—69. 1924. Kiel, Pharmakol. Inst.) W olff.

H ans B u rgh art und K arl S ch o en fe ld t, Uber ein neues Schlafmittel (Noctal). 
Das neue, von der Firma J. D. K ie d e l  A.-G. liergestellte Mittel, nach dereń An- 
gabe ein Dcriv. dci• Isopropylbarbitursaare, ist in Gaben von 0,2 g, dereń Steige- 
rung ohne Gefahr erfolgen kann, ein sehr wirksames Schlafmittel, zu 0,05—0,1 g  
ein gutes Beruhigungsmittel, frei yon jeder unangenehmen u. schiidlichen Neben- 
wrkg. (Munch. med. Wchschr. 71. 1508. 1924. Berlin, Elisabethkrankenh.) S p ie g e l .

H . D eich er , Klinische Erfalirungen m it dem neuen Schlafmittel Noctal. (Vgl. 
B u r g h a r t  u. S c h o e n fe l d t , yorst. Ref.) Wrkg. stiirker ais yon Yeronal, meist 
geniigten bei Frauen von n. Konst. 1, bei Miinnern 2 Tablctten zu 0,1 g, in keinem 
Falie wurden irgendwelche Schiiden festgestellt. (Klin. Wchschr. 3. 2053. 1924. 
Berlin, R u d o l f  Yntcnow-Krankenh.) S pie g e l .

Er. B o ed eck er  und H . L u d w ig , Pharmakologische Versuche m it neuen halogen- 
haltigcn Schlafmittcln der jBarbitursaurereihe unter besonderer Beńicksichtigung des 
Noctal. (Vgl. yorst. Reff.) WShrend die Di-{brompropyl)-barbitursaure u. Brom- 
propylathylbarbitursawc  von St a u d in g e r  keinerlei narkot. EfTekt zeigten, wurde 
gute Wirksamkeit festgestellt bei Barbitursauren, die neben einem Alkyl-, Acyl- 
oder Arylrest die ^3-Halogenpropenylgruppe enthalten. Besonders eingehend wurde 
13-Brompropenylisopropylbarbitursaure untersucht, die ais Noctal in den Handel 
kommt, KrystaUe von scliwach bitterem Gesclimack, F. 178°, 11. in A., Eg., Aceton, 
schwerer 1. in A., wl. in W., Chlf., Bzl., Hexahydrotoluol. Es erreicht die stiirksten 
bisher bekannten Schlafmittel u. wirkt in 6 faclier narkot. Dosis noch nicht 
todlich. Ungefahr ebenso wirkt ^  - Chlorpropenylisopropylbarbitursaurc, F. 170°, 
Losliehkeit ahnlich wie bei der Br-Verb. (Klin. Wchschr. 3. 2053—55. 1924. Berlin, 
J. D . R ie d e l  A.-G.) S piegel .

P a u l G yórgy  und E . W ilk es , Weitere Beitrage zur Tctanielehre. Eine tetanigene 
Wrkg. kommt bei peroralen Gaben nur dem N a ,H P 0 4 zu; nur dieses yerursacht 
eine Erniedrigung der Adrenalinblutzuckerkurye. Eine Erniedrigung des Gesamt- 
serumkalkgehaltes tritt nach sauren wic alkal. Phosphaten ein. Obwohl kein mathe- 
maL Parallelismus zwischen erliohtem Serumphospliat- u. erniedrigtem Serumkalk- 
gehalt bei oraler Phosphatzufuhr bestelit, muB die Senkung des Serumkalkspiegels 
ais Folgę der Pliosphatwrkg. aufgcfaCt werden. Subcutan yerabreichtes Adrenalin 
fuhrt in der ersten acidot. Phase zu einer starken Verminderung der tetan. Neryen- 
erregbarkeit Eine tetanigene Wrkg. kann nur im zweiten, alkalot. Stadium zum
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Vorschein kommen. (Ztschr. f. d. ges. exp. Mediziń 43. 454—64. 1924. Heidelberg, 
Kindórklin.) WOLFF.

J. Steinfeld, E in Beitrag zur experimentcllen Priifimg von Stovarsol und Spirocid 
(Acetyloxyaminophenylarsinsaure). Priifimg beider, dabei keine Unterschiede er- 
gebender Priiparate an mit einem afrikan. Recurrensstamm infizierten llatten bei 
C5 ab en von 0,2—0,6 g  (in 1—3 Tagen). Sowohl bei yorheriger ais bei glcicbzcitiger 
oder folgender Behandlung der Tiere nit. dem Arsenicale schnell fast yollstandiges 
oder yollstiindiges Verschwinden der Spirocbiiten aus dem Blute (Dunkelfeldunters.), 
aber nacli 12—17 Tagen Biickfalle, oft iiber mebrere Tage, naeb kiirzeren Inter- 
yallen dann oft wieder neue, schwiicher u. yon kurzerer Dauer. Wiihrend eines 
solcben Ruckfalles yorgenommeue Nachfiitterung mit dem Mittel binderte Neu- 
auftreten von Relapsen nicht. Auch nach Ablauf aller Relapse waren dip Tiere 
nocli nicht gesund; yielmehr konnten durch Uberunpfungen ihrer inneren Organe, 
besonders des Gchirns, auf gesunde Tiere Ncuerkrankungen lieryorgerufen werden. 
D ie  Infektion wird also durch das Mittel nicht eoupiert, sondern nur stark ab- 
gesehwiiclit, dadurch aber die yollige Ausbildung einer Immunitiit yerhindert oder 
stark yerziigert. Bzgl. der Toxizitiit des Mittels wurden dic Angaben von E i ir l i c h  
durchans bestiitigt. (Klin. Wchschr. 3. 2197—98. 1921. Heidelberg, Uniy.) Sr.

Felix Harry, F/rfahrungen m it Targesin. D ie ais Targesin bezeiclmete 
kolloidale DiacetyltanninsilbereiweiByerb. wird zur Behandlung der Gonorrhoe 
empfohlen, besonders heryorgchoben die yollstiindige Reiz- u. Schmerzlosigkeit auch 
in liolien Konzz., auBerordentlich rasche Verminderung des Sckretes u. der Gono- 
kokken. (Mttncli. med. Wchselir. 71. 1508—9. 1924. Wiesbaden.) S p ie g e l .

J. Birnbauni, Wismuttherapie der Syphilis m it Bismogenol und Mesurol. Mit 
beiden Praparaten werden die im allgemeinen iiber Bi-Behandlung der Lues ge- 
machten Erfahrungen bestatigt. Mit Mesurol, das 54—55% Bi enthSlt, konntc 
eine hohere Gesamtdosis yon Bi (1,0— 1,5 g pro Kur sind unbedenklich) einyerleibt 
werden. (Klin. Wchschr. 3. 2051—52. 1924. Breslau, Allerheiligen-Hosp.) S p ie g e l .

K. Kallmann, Uber einen plotzlichen Todesfall nach intravenoser W ismnt- 
cinspritzung. (Entgegnung zur Arbeit von Magnus.) Vf. halt die allgemeine 
Warnung yon M a g n u s (Klin. W chschr. 3. 1275; C. 1924. II. 861) vor intrayenosen 
Injektionen fiir nicht bereclitigt. D ie dabei auftretcnden Nebenerseheinungen sowohl 
bei Anwendung von Saharsan  ais yon Wismulen hat er im groBen ganzen ver- 
meiden konnen, indem er immer viel Blut aspirierte1 u. sehr langsam injizierte. 
(Klin. W chschr. 3. 2055. 1924.) S p ie g e l .

August Albert, Neue Arsenprdparate zur Belćampfung protozoischcr Parasiten, 
insbesondere der Spirocliaten. Vf. hat gefunden, daB Ggw. von amidierenden Gruppen 
am Kern sowie besonders des o-Aminophenolkomplexes fiir Arsenobenzole zur 
Wirksamkeit nicht erforderlich sind. Ein yon ilim yorlaufig ais „Albert 102“ be- 
zeichnetes Priiparat ist dem Salyarsan infolge Felilens der bezeiehneten Gruppen 
an Bestiindigkeit weit iiberlegen (wss. Lsgg. von alkal. Rk. gegen Oxydation un- 
empłindlieh, dabei auch therapeut. hoherwertig [vgl. K a lb e r la h ,  nachst. Ref.]). 
(Klin. W chschr. 3. 2184—85. 1924. Munehcn.) S p ie g e l .

Fritz Kalberlah, Zur Chemotherapic der Spirochatosen und Trypanosomiascn 
(Praparat „Albert 102“). Uber das Priiparat (vgl. A l b e r t ,  vorst. Ref.) wird hicr 
noeh mitgeteilt, daB es eine Ketoseitenkette entliiilt, „der ein stark entgiftend wirken- 
der, neuartiger Hydrazinokomplex angegliedert ist.“ Es ist ais Na-Verb. ein 
amorphcs, stroh- bis chrotngelbes Pulyer, 11. in W . in kolloidaler Form mit leicht 
phenolphthaleinalkal. Rk. (bis ca. 8 %), ferner 1. in Glycerin (fast unbegrenzt), 
Glykol usw., besonders 11. in Traubenzuckerlsgg., wiihrend durch 0,4% NaGl 
leicht Aussalznng erfolgt. Bei Ggw. yon Ca" tritt *Nd. auf. As-Gehalt ca. 20%. 
D ie Abtotung yon Trypanosomen erfolgt nach der Injektion sehr schnell u. bei
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groBcren Dosen vollstiindig. Fiir die Anwendung kommt.in erster Linie intravenose 
Injektion in Betracht, in zweiter auch percutane (Lsg. in Glycerin, eventuCll mit; 
Salbengrundlage). An Nebenerselieinungen wurden von anderer Seite gelegcntlich. 
angioneurot. Symptome gesehen, von Vf, nicht, sonst leichte Kongestionen, nie 
Opticusstorungen oder sonstige neurotrope Wrkgg., kein Ikterus oder andere Leber- 
schadigungen, keine Nicrenstorungen, hiimolyt. Blutschiidigungen oder Dermatitiden,
— Das Dinatriumsalz der „Albert 102“ entsprechenden Arsinsaure (mit 5-wertigem. 
As), parenteral weniger wirksam, aber reizloser, daher auch subcutan, intra- 
muskuliir u. peroral verwendbar, sclieint bei der letzten Anwendungsform sogar 
wirksamer ais die Verb. mit 3-wertigem As. (Klin. Wehschr. 3. 2185—89. 1924, 
Kuranst. Hohe Mark.) S p ie g e l .

L. Jen d rass ik  und E . M oser, Beitrdge zu einer Pliarmakologie der Konzen- 
trationsanderungcn. 2. Uber den. Mechanismus der Adrenalinmrkung. (I. vgl. Biochem. 
Ztschr. 148 . 116; C. 19 2 4 . II. 857.) Am uberlebenden Kanincliendunndarm isfc 
das zur Tyrodclsg. zugesctzte Adrenalin auch nach abgeklungener Hemmung in 
wirkungsfiihiger Konz. vorhanden.' Bei Ersatz durch frischc Tyrodelsg. tritt vor- 
ubergehende Erregung auf. Wabrscheinlieh werden demnach auch die Wrkgg. 
des Adrenalina durch Ver;tnderuugen seińer Konz. ausgel. Die Sympathieusreizung 
am Darm ist daher eine Augmentationswrkg. D ie Diminutionswrkg. des Adrenalins 
besteht am Kanincbendunndarm in einer Erregung, am Katzendunndarm Erregung 
oder Hemmung. (Biochem. Ztschr. 152. 94— 100. 1924. Budapest, Univ.) A Y o lff .

H . de J o n g  and G. Sch a lten b ran d , D ie W irbm g des Bulbocapnins a u f  
Paralysis agitans- und andere Trcmorkranke. In 4, teilweise sehr sehweren, Fiillen 
von Paralysis agitans u. je  einem Falle von Tremor essentialis u. cerebellarein' 
Tremor wurden durch Injektionen von Bulbocapnin die Zittcramplituden verringert, 
in 1  Falle bis auf 1/.t. (Klin. Wchsehr. 3. 2045—49. 1924. Amsterdam, Binnengasthuis. 
Hamburg-Epperidórf, Univ.-Klin.) SPIEGEL.

L. B ick m an n , Beitrag zur Goldbehandlung der Tuberkułose. Das von den 
Hochstcr Farbwerken hergestellte Triphdl fand Vf. in der Praxis dem KrySolgan 
gleichwertig. Irgendwelche Schadigungen ńacli den Injektionen wurden nicht 
beobachtet. (Milnch. med. W chsehr. 71. 1609—10. 1924. St. Blasien, Sanat. f. 
Lungenkranke.) Spieg el .

S. L atter i, Ilistologische Verdnderungen der Thymusdriise bei der cxperimcntellcn 
Chloroformbergiftung. Bei Totung durch Chlf., auch wenn die Narkose bis zu
I Stde. ausgedehnt war, fanden sich bei Kaninchen, Meerschweinchcn u. Katzen in 
der Thymusdruse zwar wie in anderen Organen Hyperamie u. leichte Schwellung' 
der retikuliiren Elemerite, aber nicht die von B a e b a k o ssa  bescliriebenen auffallen- 
den histolog. Yeranderungen. Naćh ofter wiederholter oder tagelang mit immer 
steigeńden Dosen fortgesetzter Chlf.-Narkose licB sich dagegen hoćhgradige Atrophie 
der Thymus mit viel ausgepragteren u. charakteristischeren Veriinderungen ais bei 
anderen Organen feststellen. (Ann. di clin. med. e di med. sperim. 13. 133—73.
1923. Palermo, Univ.; Ber. ges. Physiol. 27 . 387. 1924. Ref. L aq u er .) S p ie g e l.

F . P e n tim a ll i ,  Uber dic chronische Protcinvcrgiftung. Zusammenfaśsender 
Bericht iiber die Unterss. des Vfs. (vgl. Rif. med. 3 7 . 532. G azz. internaz. di med.,- 
chirurg., ig. 2 6 . 81. 91. Rass. internaz. di clin. e terap. 2 . 185. Pediatria 29 . 481;
C. 1 9 2 2 . I. 835. Folia med. 7. 321. Arch. di scienzc biol. 2. 44; C. 1922. I. 510). 
D ie bisher veróffentlichten Befunde werden erganzt durch solche im Blute u. den 
blutbildenden Organen der mit den yerschiedenen fremden EiweiBarten, zu denen 
sich noch TyphusbacilleneiweiB gesellte, behandelten Kaninchen. Ais Endergebnis 
wird festgestellt: „Die cliron. Proteinyergiftung fUhrt den Organismus zu einem 
Zustand von Hamopathie mit Anamie u. in gewissen Fallen zu einer Form von 
teils aleukam., teils leukam. Lymphoadenie u. Myelodenie." A uf die Bedeutung
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dieser Folgen yon chroń. Proteinyergiftung fiir die Pathogenese gewisser krank- 
hafter Zustfinde wird mit besonderem Nachdruck hingewiesen. (Klin. W chschr. 3 , 
2090—93. 1924. Neapel, Kgl. Uniy.) Sp ie g e l .

M. B . B on sm ann , Lobelin intravenos bei Vergiftungen. B ei dieser An- 
wendungsart zeigt Lobelin im Gegensatze zur subcutanen sehr prompte Ek. (ge-
waltige Beschleunigung u. Vertiefung der Atmung in wenig Sekunden). Es wird
yom Vf. besonders bei CO-Vergiftungen empfohlen. (Klin. W chschr. 3. 2127—28. 
1924. Mainz.) S p ie g e l .

Otto A. S ch w arz, Uber einen Todcsfall nach Anasthesie der H am rohre m it 
Tutokain. Der unter den Erscheinungen der Cocainyergiftung eingetretene Tod  
mu8 nach Lagc der Dinge dem Tutoeain (8 ccm 2%'g- Lsg.) zugeschrieben werden, 
das infolge der bei der Autopsie nachgewiesenen Organminderwertigkeit des 
Kranken tox. Wrkg. entfaltete. (Miinch. med. W chschr. 71. 1507—8. 1924. Berlin, 
Uniy.) S p ie g e l .

P. Pharmazie. Desinfektion.
I . M. K olth off, Uber den Zustand des Silbers im  Protargol und Kollargol. Im  

Protargol ist fast alles A g an EiweiB gebunden u. wird durch Halogenide in Ag- 
Halogenide um gesetzt Protargol-Bayer enthielt 0,8% Ag ais AgCl. Durch poten- 
tiometr. Titration mit Jodid kann man in Protargol das gesamte A g u. AgCl be- 
stimmen. Eine Protargollsg. hat eine gute Pufferwrkg. fiir Ag-Ionen zwischen 
[Ag'] =  10" 2 u. 1 0 ~ 3. — Kollargoll besteht hauptsachlich aus metali. A g; sehr 
w enig A g ist in ionogener Form yorhanden u. kann ebenso w ie AgCl potentio- 
metr. mit KJ titriert werden. (Pharm. W eekblad 61. 1280—85. 1924. Utrecht, 
Uniy.) • G r o s z f e ld ,

J a ą u e lin e  H ille n , Einige Bemerkungen iiber die Sterilisation von Heilmitteln . 
Fraktionierte Sterilisation ist nicht allgemein anwendbar u. wird fur das Arznei- 
buch nicht empfohlen, statt dereń: 10 Minuten Erhitzen in yorher sterilisiertem  
GcfiiB auf 100° oder 1 Stde. auf 90° oder 2 Stdn auf 80°. W enn so keine yollige 
Sterilitiit erreicht wird, empfiehlt sich Zusatz eines Stoffes, der die Sterilisation er- 
moglicht (Antisepticum oder Stoff, der den p () beeinfluBt). Auch bei fraktionierter 
Sterilisation sollen yorher sterilisierte GefiiBe yerwendet werden. Sulfas atropini 
and er te sich in Lsg., % Stde. auf 100°, nicht, wohl aber bei Ggw. von Alkali. 
Bei Glycerin, Guajacol, Campher dl, Kreosot, Salicylsaure empfiehlt sich statt der 
Yorschriften des Arzneibuches 1—2 Stdn. im Trockenschrank bei 100°. D ie Vor- 
schrift, Skopolamin-Hydrobromid-Lsg. stets frisch zu bereiten, ist unzweckmaBig, 
besser: Angabe des Herstellungsdatums u. der Dauer der Haltbarkeit in der 
Aufschrift. (Pharm. W eekblad 61. 1245—53. 1924. Amsterdam, O. L. V ro u w e  
Gasthuis.) ___________________  G r o s z fe ld .

C. H . B o eh r in g er  S oh n , Niederingelheim a. E h., und H erm ann W ie la n d ,
Miinchen, Herstellung von Narkotisierungsmitteln aus Acetylen, gek. durch den Zu
satz von fliichtigen Eiechstoffen zum CsHj oder seinen Lsgg. — Man leitet z. B. C2H2 

yor dem Komprimieren iiber ein mit Jonon oder Neroli- oder Latschenol beladenes 
Materiał u. komprimiert dann das Gas — oder man lost in dem zur Aufsaugung 
des komprimierten C2Hj yerwendeten Aceton den Eiechstoff, z. B. auf 1 cbm C^H,
3 g Neroliol u. 2,5 g  Latschenol. Durch den Zusatz der Eiechstoffe, auch acycl. 
Alkohole u. A ldehyde, w ie Geraniol, Linalool u. dereń Ester, Citral oder ein Ge- 
misch dieser Stoffe, sind geeignet, zu dem CaHj wird der reflektor. W iderstand des 
Patienten beim Einatmen des Gases ausgeschaltet u. das Narkoticum schon in den 
ersten Atemziigen ohne Storung aufgenommen. — Fur die Yerwendung des C4H ,
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ais Narkotieum muB ea von P  u. S yollig befreit sein u. in einer geeigneten Konz. 
(mindestena 50%) mit Luft oder 0 2 yermiacht werden. Es yerliert dann yollig seine 
Giftigkeit u. kann ohne Nebenwrkgg. eine rasehe u. tiefe Narkose heryorrufen. — 
Yorteilhaft kann das C,II2 mit anderen Narkotisierungsmitteln, wie A.-Dampf, 
CHClg oder N 20  beladen werden, von denen nur ganz geringe Mengen zur Herbei- 
fuhrung e in er . wirkaamen Betiiubung benotigt werden, so daB die nachteiligen 
W rkgg. der ausschlieBlich mit A ., Chlf. oder N20  ausgefiilirten Narkosen nicht 
mehr eintreten. Fiir die Miachung C^Hj-A.-Oj genugen z. B . 40—50% C2H2, ąn- 
nlihernd 60—50% 0-_> u. 5—10 Tropfen A. =  ungefahr 1,5% A.-Dampf. — Beim  
Zusatz yon Riechstoffen kann man diese auch mit einem Yerdiinnungsmittel, wie 
Oliyenol, yermischt in den Strom des C^Hj oder seines Gemisches mit Luft oder 
Oa einschalten. (E. P . 2 0 5 2 4 0  yom 24/7.1922, ausg. 8/ 1 1 . 1923. D. R . P . 4 0 3 0 8 3  
KI. 30h yom 23/10. 1921, ausg. 22/9. 1924. 0 e .P .  95916  yom 7/2. 1.922, ausg.
i l /2 .  1924. D. Priórr.' 23/9. 1921 u. 22/10. 1921.) S chottlAn d e r .

D eu tsch e Gold- un d  S ilb er-S eh eid e-A n ata lt vorm . R oessler , Frankfurt a. M., 
Yerfahren zur gleichzeitigm Abtotung von B akterim  und Ungeziefer, dad. gek., daB 
man Blausaure oder Deriyy. desselben oder Miseliung yorgenannter Stoffe in Ge- 
meinschaft mit Formaldehyd bei gewohnlichem oder yermindertem Druck in Gas- 
óder Dampfform auf die Schiidlinge einwirken liiBt. — Ein geeignetes CNH-Deriy. 
ist z. B. Acełoniłril. Durch die yereinigte gleiclizeitige Anwendung von CH20  u. 
HCN wird ein schnellerer Erfolg erzielt ais durch getrennte Anwendung beider 
Mittel, selbst dann, wenn die getrennte Zufuhr ganz oder teiweise yersagt. Ver- 
mutlich iibt der an Bich schon baktericid wirkende CH^O eine betrSchtliche Reiz- 
wrkg. auf die in Betracht kommenden Organismen aus, die so zu gesteigerter Atem- 
tiitigkeit u. damit zur schnelleren Anfnahme der HCN yeranlaBt werden. — Um 
Gefahren bei der Begasung fur die Arbeiter auszuschalten, fiihrt man yorteilhaft 
noch geeiguete Riechreizstoffe, w ie Chlorkohlensiiureester, oder gleichzeitig reizend 
u. abtotend wirkende CN-Deriyy., w ie Oyankohlensaureesłer (Cyklon), ein. (D. R . P . 
403099 KI. 451 yom 19/8. 1921, ausg. 22/9. 1924. Oe. P. 96330 yom 2/9. 1921, 
ausg. 10/3. 1924.) S c h o ttla n der .

C hem ische F a b r ik  a u f A c tien  (vorm . E . S ch erin g), Berlin, S alłbare Im pf- 
słoffe aus Bakteńen. (D. R . P . 403737 KI. 30h yom 10/4. 1923, ausg. 2/10. 1924. 
Zus. zu_D. R. P. 397887; C. 1924. ||. 1 0 1 O. — C. 1924. II. 1010 [E. P. 208079.].) Scho.

F r itz  S te in itzer , Osterwieck, Harz, Vorrichtung zur Gewimiung von Blutserum, 
gek. dureh einen beweglich gelagerten Beh&lter, in dem die Gerinnung des Blutes 
stattfindet, mit einem siebartig durehloeherten T eil, in den hei Lageiinderung des 
Behalters der Blutkuchen liineingleitet, so daB das Serum abtropfen kann. -— Bei 
entsprechender Form des Behalters geht das Gleiten des Blutkuchens erachutterungs- 
frei yor sich, so daB keine ZerreiBung des Fibrinnetzes u. ińfolgedeaaen auch kein  
Austritt von Blutkorperchen in das Serum erfolgt. Das Innere des Behalters wird 
zweckmiiBig emailliert oder lackiert, wodurch ein leichtes Gleiten des geronnenen 
Blutes u. ein yollstandiges Herausfallen des yom Serum befreiten Blutkuchens er- 
reicht wird. (D. R . P . 4 0 0 5 6 8  KI. 30h yom 3/7. 1923, ausg. 22/8. 1924.1 Schottl .

E con om y F u se  & M an u factu rin g  Com pany, iibert. yon: W illia m  H osk ins, 
Chicago, Formbare Massen. Fein gepulyerte Fiillmittel, wie Quarz, Glas, ge- 
gliihtes A12Os, MgO oder CaS04, Asbeat, Holz, Kork u. dgl. werden zwecks Herst. 
langsam abbindender MM., w ie Porzellanersatz, elektr. Widerstandstr&ger o. dgl. 
mit 2—10%, zwecks Erzeugung schnell abbindender MM., w ie Zahnzemente, mit 
his zu 75% Alkali- oder Erdalkali-, besondern Calciumaluminat gemischt, die 
Mischung mit einer konz. Lsg. yon H3P 0 4, welche Phosphate, w ie Alkali- oder 
Zinkphosphat enthalten kann, yersetzt, geformt, gegebenenfalls unter hohem Druck 
u. bei gewShnlicher oder erhohter, z. B . bis 150° gesteigerter Temp. sich selbst

17*
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iiberlasseni . W ird unter erliohtem Druck geformt, so empfiehlt sich ein Zusatz von 
Schmierol, urn Anhaften an der Form zu yerliiiten. (A. P . 1 5 0 7 3 7 9  vom 17/3.
1921, ausg. 2/9. 1924.) KOh ling . '■

H erm ann P au son , Berlin, M ateriał zur Herstellung gegosscner Zahnfulhingcii 
u. Briicken; bestehend aus einer Legierutig yon A g 65°/0, Sn 33%) Au' 2% oder A g  
64%, Sn 32%;- Au 40/0. — Die Legierung liiBt sieh infolge ihres niedrigen F. bereits 
bei einer sehr niedrigen Temp. gieBen, kann dem Zweck der Fullung eritsprecherid 
durch groBcreh oder geringeren Zusatz voń Sn u. Au beeinfluBt werden u. wird 
bei n. Speichelziis. nicht geL, w ie die yielfaeli empfohlenen Goldersatzmetalle, die 
zuin Teil eińen Pb-Zusatz enthalten. (D. R . P. 4 0 4 6 0 7  KI. 30h vom 15/8. 1923,' 
ausg. 20/10.-1924;) S o h o ttla n b eb .-

Centro T ecn ico  de F u m ig a tio n , Valencia, Ve>-fahren und Y o m cld m g  zum  
Dcsinfiziereń oder zur JSntwesung. (D. E.. P. 4 0 3 0 8 4  KI. 30i vom 16/4. 1922, ausg. 
22/0. 1924. — C. 1923. IV. 276.) Ktfni,tNG.

In tern a tio n a l C hem ical C om pany und Lndv. A. M eyer, Jlaltbare Fońiiaidehyd- 
bereitungeii. Paraformaldehyd wird mit alkal. StofFeri gemischt, die Miscliung żu 
Tafelcheń gepreBt u. gegebenenfalls mit einem tjberzug von Paraffin o. dgl. ver- 
sehen. (Dan. P . 3 2 1 6 3  vom 16/12. 1922, ausg. 27/8. 1923. Zus. zu Oan. P.
29327.) KChling .

G. Analyse. Laboratorium.
A . B,. Tdatthis, D ie Auslegung chemischer Analyscn und dabei viogliche Irrtiim er. 

Vf. bespricht irrtiimliche Auslegungen von Analysenergebnissen, wie sie fentstehen 
durch unrichtige Probenalime, unsorgfaltige Arbeit, unzulassigen Yergleich zweier 
yerschiedener nicht gleichwertiger Analysenverff., Berechnung von zu wenig oder 
zu viel Dezimalstellen ohne Ilucksicht auf die Genauigkeit des Ahalysenyerf. u. a. 
Fehler. (Buli. Fedóration Industr. Ghim. de Belgiąue 1924. 447—58.1924.) N e u f e l d .

H . H a rtr id g e  und F . J. W . E o u g lito n ,: Verbesserungen am . A pparat zur 
Messung der Geschioindigkeit sehr rasch verlaufender chemischer Beaktionen. Vff. 
beschreiben Verbesserungen an ihrem App. (ygl. Proc. Royal Soc. London [Serie A] 
104. 376; C. 1924. I. 2057), die hauptsachlich in einer Verkiirzung d er . Ver- 
misehungsdauer der F il. besteht (yon 0,0011 auf 0,00035 Sek.), so daB nun Rkk. 
von „Halbwertszeiten" von ~  l/ioo« sec °pt- beobaclitbar sind. Eine Ausgestaltung 
ihrer Methode unternehmen Vff. nach einer anderen Seite hin insofern, ais sie im 
„Beobachtungsrohr" den Fortgang der Rk. nicht mehr mittels opt. Methoden, 
sondern mit sondenartig eingelassenen Thermoelementen yerfolgen (Abgabe der. 
Rk.-Wiirme); hierbei wird durch yorherige . Messungen mit dem „ausreagierten“ 
Gemisch der EinfluB der Flussigkeitsreibung, Wirbelbildung u. elektr. Anomalien 
der Thermoelemente festgelegt. Es gelingt so, den Verlauf der gegenseitigen  
Neutralisierung von Vio -n. HC1 u. '/i0-n. NaOH zeitlich aufzulosen. (Proc. Cambridge 
Philos. Soc. 22. 426—31. 1924. Cambridge.) F r a n k e n b u r g e r .

H. H am d i, Neue Konsemerungsflussigkeit. Zur Konseryierung von in Formalin 
fisierten Priiparaten, die dabei auch ihre Originalfarbe wieder erhalten, hat sich 
Lsg. von 100 g  NaCl, 5 g  Glaubersalz, 50 Glycerin in 1000 Leitungswasser bewahrt, 
der noch einige Tropfen gesatt. alkoh. Campherlsg. zugefugt werden. (Miinch. 
med. W chschr. 71. 1613. 1924. Konstantinopel, Med. Fak.) Sp ie g e l .

R . A. R . T rick er, Eine „Schnecken11 -Methode zur Fokussienmg von {3-Strahlen. 
Vf. beschreibt eine neue Methode der magnet. A uf losung eines ,3-Strahlenspektrums 
mit 8chneckenformigem Verlauf der Elektronenbahnen. Obgleich nicht so allgemein 
yerwendbar w ie die ublichen Verfaliren bietet dieses den Vorteil groBer Dispersion, 
hesonders groBer Intensitat u. g u ter . Abscbirmung (gegen /-Strahlen). Aus den..
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hiennit angestellten Yerss. lassen sich gewisse Seliliisse auf die Natur des kontińuier- 
lielien Untergrundes der 3̂-St.rah 1 spektren zielien. (Proc. Cambridge Phiios. Soc. 
22 . 454—63. 1924. Trinity Coli.) F r a n k eń bu r g er .

C; B łom b erg , Einige Bemerkungeti iiber Titratiorieri. Besprochen werden MaB? 
kolben, Pipetten, Buretten, Titereinstellung, Titerkontrolle, Starkę der Lsgg., Hałt- 
barkeit derselben. (Pliarm. Tijdsehrift voor Nederlandsch Indie 1. 273—78. 1924. 
Soerabaia, Lab. d. N. V. P. I. M: H elm ig  & Co.) G r o szfeld .

L  M. K olthofF  und 0 . T om ićek , D ie Ersetzung der jodometrischen' Mafianalijse 
durch die Eisenchlorid-Maftanalyse. Das von J e l l i n e k  u. W in o g r a d o f f  (Ztschr. 
f. anorg. u. allg. Ch. 129 . 15; O. 1923. IV. 277) yorgeachlagene Verf. kann die 
Jodometrie nicht ersetzen. Unter gunstigsten VerhSltnissen mit Mekonmiure ais 
Jndikatar wurde die Genauigkeit nicht 0,5% gefunden. (Pharm. Weekblad 61. 
1205—9. 1924. Utrecht, Univ.) G r o s z f e ld .

W . P aym an , „Jet-Calorimete>-“ ein neues Gascalmimełer. Yf. hat auf Grund 
seiner Unterss. (ygl. S. 204) ein einfaches Gascalorimeter konstruiert. Der App. 
besteht aus einem Zylinder mit eingeśetztem.Fenster, durch das man den im Innem  
des Zylinders befindlichen Brenner mit dahintcrsteliender Spiegelskala beobachteń 
kann. Im unteren Ende des Zylinders befinden sich Luftlocher, auf dem oberen 
sitzt ein kleiner Schornstein. D ie Skala ist in mm geteilt. . Statt .'der mm-Zahlen 
konnen W E eingetragen werden; In letzterem Palle ist die Eichung der App. sehr 
einfaeh. Ein Gas von bekanntem Heizwert. wird im App. yerbrannt; dabei wird 
der Gasdruck so geregelt, daB die Spitze der Flamme in Hohe des' Skalenteiles 
steht, welćher dem Heizwert des Gases entspricht. Bei der Unters. von Gasen iśt 
es dann nur notig, den so ermittelten Gasdruck genau einzuhalten, was mit Hilfe 
eines einfaclien H20-gefullten Manometers moglich ist. Der der Hohe der Flammen- 
spitze entsprechende Skalenteil gibt dann direkt den gesuchteń Heizwert' an, 
(Fuel 3. 406—7: 1924. Sheffield, Univ., Dep. of Fuel Technology.) B ie l e n e e e g .

E le m e n te  u n d  a n o r g a n isc h e  V erb in d u n g en .

• F . F e ig l ,  Koordinationschcniische Studiem iiber das analytische Yerhalten von 
Schwermetailsulfiden. D ie Farbę der Schwermetallsulfide kann nicht auf der stark 
farbgebenden Wrkg. des S ais Chromoplior beruhen, w ie die Esistenz der sogen. 
Sulfosalze des Hg, Pb u. Cd bew eist, die in der Farbę von den n. Sulfiden stark 
abweichen. Fiir das Doppelsalz 2H gS-IIgC la durfte folgende Roordinationsformel

in  E ni& lftng  zu zielien seiii: . j i | g > H g < 0 i- D ie Unloslichkeit Von' CuS .u-'CusS

jn NHj u. die Bestiindigkeit yon Cu3S lassen es nicht ^u, diese Verbb.' ais Cu (H),- 
u. Cu,(I)-SalZe. des H2S ąufeufassen. . D ie UnstiDimigkeiten gwisęhefr Jrtdct. be- 
obachteten Loslichkeitseigenschaften u. den in der Literatur bekannłeu AB&abep 
fiihrten Vf. zu - der Annahme, die er auch teilweise expeyimęntell .stiitzen koijnte, 
da{J die Ionentheorie zur Erkliirung dęr W .- u. Saurelosliclikeit yon MetallSiilfidefl 
sow ie dereń, Umsetzung mit Mętallsalzen nicht ausreicht. So betrggt bęispielsweise 
die W—Loslichkeit von TL2S 21500,0-lO- '’ Mol/Liter, dagegen dię dpą fleiscbfarbęnen 
MnS 71,6-10 0 Mole/Liter, dębinach 3—400njal• unlosliclier -u. miiBte Kaeh der 
Ionentheorie auch. weniger sSureloslich sein,- Trotzdem kann T ljS in  eflsigsaurer 
Lsg. dargestellt werden u. MnS nicht. ZnS ist nur sehr wenig mehr<nnh ais MnS 
u. kann trotzdem in essigsaurer L^g. gęfallt werden.. Nach dęr Ionentheorie diirfte 
auch gemaB den Loslichkeiten dieser . Sulfide die Umsetzung MnS Ą- 2T1 .->•
TljjS -f- Mn" nicht moglich sein , obwohl tatsSehlieh/MnS. durch STlŃCj/ in T lsS 
u. M n-(N03)2 iibergefuhrt wird. Ein ahnlich-- ungekliirter-Fąll, iat d ie ./U ^ tz u n g  
zwischen P bS:. u. Cd-Acetat, witliro.nd Pb-Acetat CdS- nicht anzugreifen -.yerrfiag. 
Solche u. iihnliche Erseheinungeo wurden ferner bei Bi2S3, N iS 'u . CoS beobsiehtet.
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Vf. glaubt die abweichenden Erseheinungen im Verli. der Metallsulfidc gegen- 
uber den bisherigen Anschauungen durch eine koordinationschem. H ypothese er- 
klaren zu konnen, wenn er eagt, da8 sSmtliche gefiilltcn Metallaulfide Polymeri- 
sationsprodd. der Einzelsulfidmolekiile darstcllen. D ie Polymerisation ist heryor- 
gerufen durch Nebenvalenzbetatigung der S-Atomc. Vf. ist der Ansicht, da8 die 
Farbę der Sulfide durch einen Nebenyalcnzausglcich an den S-Atomen der Einzel- 
molekule zustandc kommt. (NH4)2S ist bekanntlich farblos, dagegen sind die Poly- 
sulfide stark gefSrbt. D ie schwarzen Sulfide von H g u. Pb enthalten Polymere, 
wUhrend die Sulfosalze Einzelmolekiile enthalten. Das Yerh. von Sehwermetall- 
sulfiden boi der Umsetzung mit anderen Salzen abweichend vom Massenwirkungs- 
gesetz wird durch den EinfluB der Festigkeit von Nebenyalenzbindungen erklSrt. 
B ei 1. Metallsulfiden werden die Rkk. den Einzelmolekulen bezw. den Spaltprodd. 
zuzuschreiben sein. D a fiir die Metallsulfidc keine Losungsmm. existieren, die 
selbige nicht zers., konnte ein direkter Beweis der koordinationschem. Annahme 
durch Best. des Polymerisationsgrades bezw. der MolekulargroBe des Sulfidmolekuls 
nicht erbracht werden. Doch gelang es, die Hypothese durch einen Wahrschein- 
lichkeitsbeweis zu stutzen, indem die ebenfalls auf Nebenyalenzausgleich yon S- 
zu S-Atom beruhende Polymerisation zu Mischsulfiden (Heteropolymeren) yerwirk- 
licht werden konnte. D iese enthalten aber im Gegensatz zu den Isopolymeren  
yerschiędenartige, doch stets S -h a ltig e  Bestandteile gemaB den 3 Schemen: 
M e.S . . . .  SMej, MeS . . . .  SH2, MeS . .  . .  S. Durch sulfid. Ffillung in wss. Lsg. 
konnten so Mischsulfide wechselnder Zus. von Pb-N i, von Zn-Mn, yon Cd-Mn, von 
Z n-H g, von Hg-Cd, von H g-M n, yon Sn-Co u. JŁfo-Polysulfide dargestellt werden. 
{Ztschr. f. anal. Ch. 65 . 25—46. 1924. W ien, Uniy.) H o r s t .

I . M. K o lth o ff und H . H am er , D er Nachioeis von Metallen ale Doppellialo- 
genide m it P yrid in  oder A ntipyrin  oder Pyramidon. Mit Pyridin u. Bromid ais 
Beagens kann man makrochem. noch 5 mg Cd bezw. Zn/l. nachweisen. Mit Rho- 
danid statt Bromid fallen alle Metalle der (NHJ.S-Gruppe aus. Zu liefert noch 
eben bei 100 mg/l mit Rhodanid u. Antipyrin Nd., Cd nicht (Nachweis von Zn 
neben Cdi). Mit Pyramidon u. Rhodanid kann man noch eben 1 mg Cu/l durch 
ViolettfSrbung nachweisen. Zum mikrochem. Nachweis yon Zn u. Cd ist das 
Pyridin-Bromid-Reagens am geeignetsten. (Pharm. W eekblad 61. 1222—27. 1924. 
Utrecht, Uniy.) G r o s z f e ld .

M ich. D im itroff, Nachweis von Chlor in  Gegenioart von Brom, Jod  usio. Aus- 
gehend yon der Erwagung, daB HCI die bestandigate der Halogenwasserstoffsauren 
is t, welche durch Br u. J  nicht oxydiert werden kann, wiihrend Cl Bromide u. 
Jodide leicht zers., hat Vf. eine Methode ausgearbeitet, um Chlor im Gemiseh 
anderer Halogene u. Salze eindeutig zu erkennen. Im Prinzip besteht die Methode 
im folgenden: W enn die aus der Substanz freigemachten C1-, Br- u. J-D&mpfe 
durch eine yerd. Lsg. yon Bromid perlen, werden Br u. J  unyerSndert durchgehen 
u. durch kurzes Erhitzen entfem t werden konnen. Cl hingegen wird je  nach der 
Menge daa Bromid ganz oder zum Teil in Chlorid uberfiihren. N och yorhandener 
HBr wird dann durch ein Oxydationsmittel entfernt, das zwar diesen quantitativ 
zu oiydieren imstande is t, aber die gebildete HCI nicht angreift A is solches 
wurde NaBrOs gefunden. D er App. (Schlift’destillationskolben) mit yorgelegtem  
Reagens ist im Original wiedergegeben. D ie yorzulegende Lsg. besteht aus 10 ccm 
2-n. H2S 0 4 mit 1—2 Tropfen l/ l0-n. N H 4Br-Lag. (Cl-frei). Das Yerf. ist kurz 
folgendes: D ie zu analysierende Substanz wird in dem Kolbchen mit W . u. 15 bis 
20 ccm yerd. HsS 0 4 gel. u. wenig K M n04 (Cl-frei) zugefugt. D ie frei gewordenen 
Halogene werden durch hindurchperlende Luft nach der yorgelegten Lsg. hiniiber- 
getrieben, nach der Entfarbung der Reagenslsg. die FI. des D est-K olbchens zum Sieden 
erhitzt u.- weitere 2 Minuten Luft durchgeleitet Aus der yorgelegten Lsg. entfernt
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man nun die freien Halogene durch hindurchperlende Luft u. kurzes Sieden. Nach 
dem Abkuhlen fiigt. man jetzt hierzu 2 Tropfen N aBr03, laBt Luft- durch-
perlen, bis alles Br entfernt ist. Eine nun im Reagensrohr mit A gN 0 3 cyentuoll 
auftretende Trubung kann dann nur yon Cl herriihren. Es sei besonders darauf 
hingewiesen, daB die zur Benutzung kommenden Reagenzien chlorfrei sein mussen. 
Fiir die Darst. von chlorfreiem NH4Br ist eine Vorschrift gegeben. Es geniigen 
von diesem 2 Tropfen 7.o-n- L sg., um alles Cl aufzunehmen. Oberschussiges 
Bromat stort die Rk. nicht. Das neue Verf. empfiehlt sich besonders deswegen, 
w eil andere Sauren, A lkalien, Salze, eclbst Cyanide u. komplexe Cyanyerbb. nicht 
storen. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 1 40 . 253—60. 1924. Berlin, TierSrztl. Hoch- 
schule.) H o b s t .

B. Schmitz, E in  Beitrag zur Hcrstellung des Magnesium-Ammoniumphosphal- 
niederschlages fiir die Bestimmung der Phosphorsaure, bezw. der Magnesia. Yf. gibt 
eine abgeanderte Methode seiner friiheren Vorschrift (ygl. Ztschr. f. anal. Ch. 45. 
512; C. 1 9 0 6 . II. 911) zur Erzeugung des Nd. yon Magnesiumammoniumphosphał, 
indem Ammonacetat ais Regulator der Fallung zugesetzt wird. D ie Ausfuhrung 
ist folgende: KH2P 0 4 wird in wenig W . gel., mit einigen Tropfen verd. HC1 an- 
gesiiuert u. mit 30 ccm Magnesiamixtur, .5 g  Ammonacetat u. wenigen Tropfen 
Phenolphthalein yersetzt. Nach kriiftigem Sieden der FI. laBt man tropfenweise 
27o0/oig- NH 3 unter Umriihren zuflieBen bis zur schwachmilchigen Trubung. Nun 
ruhrt man, ohne weiter NH 3 zuzusetzen, solange, bis der Nd. krystallin. geworden 
i s t  Dann gibt man weiter NH 3 zu bis eben schwachę Rotfarbung eintritt, spult 
den Glasstab mit verd. HC1 (1:10) ab u. setzt weiterhin NH3 bis zur neuerlichen 
RotfSrbung zu. Man laBt jetzt vollstandig erkalten, setzt Ys des Vol. konz. NHj 
zu , riihrt krSftig u. filtriert nach wenigen Minuten. Im Neubauerplatintiegel mit 
27 20/oig- NHS, dann mit A. w aschen, mit kleiner Flamme yortrocknen u. dann im 
elektr. Ofen (oder Teclubrenner) '/» Stde. gluhen. Das Yerf. schlieBt grofiere 
Fehler aus u. ist trotzdem rascher u. sicherer auszufuhren ais die friiher (1. c.) be- 
achriebene Arbeitsweise. (Ztschr. f. anal. Ch. 65 . 46—53. 1924. Oerlikon, Land- 
wirtschaftl. Vers.-Anstalt.) HOBST.

Ernest H. Swift, Eine neue Methode zur Trennung von Gallium von anderen 
Elenienten. W ie F e u. T l so laBt sich auch Ga aus salzsaurer Lsg. mit A- extra- 
hieren, was beim In nicht gelingt. D ie Extraktion von Ga ist am yollstandigsten, 
wenn die Anfangskonz. der HC1 6 -n. ist. D ie Konz. des Ga in der ath. Schicht 
ist zwar am groBten, wenn die HC1 7-n. is t, doch ist sie im Yerhaltnis geringer, 
w eil das Vol. der ath. Schicht durch grofiere Losliehkeit in HC1 yermindert wird. 
Das Verteilungsverhfiltnis von Ga in der ath. u. der wss. Schicht fiir yerschiedene 
Saurekonzz. ist graph. dargestellt. Im Gegeusatz zu Angaben in der Literatur 
(ygl. Treadwell-Hall, 5. ed. 1,, J o h n  W i l e y  and Sons, 1921. 540) findet Vf. beim 
Eindampfen salzsaurer Lsgg. von Ga auf dem Dampfbad keinen Verlust.an Ga, 
das nach Uberfiihrung in das Nitrat ais Ga20 3 bestimmt wurde. Die A.-Extraktion 
wird zur Trennung des Ga yon andern Elementen, dereń Verh. A. gegenuber unter 
gleichen Bedingungen in einer Tabellc angegeben ist, benutzt. Von den mit Gra 
zusammen yorkommenden Elementen laBt sich nur Fe mit A. aus salzsaurer Lsg. 
ausziehen, von diesem wird Ga mit NaOH getrennt, dessen Konz. mindestens 0,3-n. 
sein soli. Nachdem alles Fe ausgef&llt is t, wird das Gemisch 2 Min. zum Sieden 
erhitzt, abgekiihlt u. filtriert. Zu dem Filtrat wird 6 -n. HC1 bis zur neutralen Rk. 
zugesetzt u. noch 1 ccm mehr. D ie Lsg. wird verd. mit 5 ccm 3-n. Aramonium- 
acetat 2 Min. lang gekocht. D ie Menge des Ga-Nd. wird mit Standardmengen 
verglichen. Der Fe(OH)3-Nd. wird in HC1 gel., die Lsg. bis zur Trockne ein- 
gedampft, der Riiekstand in 10—20 ccm 6-n. HC1 geL, die Lsg. mit einem Uber* 
SchuB yon metali. H g geschiittelt, bis alles Fe red. ist. Die Lsg. wird mit A. aus-t
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gezogen, u. rtadurcli Ga von zweiwertigem Fe getrennt. Der ath. Estrakt wird  
bis zur Trockne eingedampft u. Ga w ie oben ais Acetat (amorpher weiBer Nd.) 
'bestimmt. (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 6 . 2375—81. 1924.- Pasadena [Cal.], Inst. 
of Technol.) J o se p h y .

Arthur E. Stoppel, Charles E. Sidener und Paul H. M.-P. Brinton, Z>ie 
jodomełrische Bestimmung von Vanadium. Vff. stellen die Bedingungen fest, unter 
welchen 5-wertiges V auf jodometr. W ege genau bestimmt werden kann. Darst. 
von V20 6 erfolgt durch Gluhen bis 400° der durch mehrmaliges Umkrystallisieren  
von Ammoniummetavanadat aus N H 4OH-haltigem W . erhaltenen K rystalle, Be- 
feuchten des Oxyds mit frisch dest. H Ń 0 3 u .  nochmaligem Erhitzen auf 400°. Eine 
Standardlsg. wurde hergestellt, indem das V20 6, das frei yon niederen Oxydęn war, 
zu einer h. L sg. von N aH C 03 gegeben wurde. D ie Lsg. war aueh nach 6 Monaten 
noch nicht triibe. Der Grad der Red. des 5-wertigen V durch KJ hiingt yon der 
Saure- u. der Jodidkonz. ab. D ie gunstigsten Bedingungen sind auf 10 ccm neur 
trale Yanadatlsg. 5—10 ccm 6-n. Mineralsaure u. 2—4 g  K J , . dann wird alles 
Vanadat in 4-wertiges Vanadyl ubergefiihrt, u. in der verd. Lsg.. ist bei der 
Titration mit 0,05-n. Nai S20 3-Lsg. der Umschlag der dunkelblaucn Farbę der Jod- 
Stfirke-Rk. in die hellblaue Farbę der Yanadyllsg. scharf. Bei Ggw. von mehr ais 
0,2 g V20 6 yerliert der Umschlagspunkt etwas an Scharfe, bleibt aber noch auf 
einen Tropfen 0,1-n. Na.2S20 3 empfindlich. Bei kleineren Siiuremengen miissen 
entsprechend groBere Mengen KJ angewandt werden, oder es muB bis zur Ver- 
diinnung einige Min. gewartet werden. Essigsaure ist nicht anwendbar. Liegt 
nicht alles V  in der 5-wertigen Stufe vor, so muB zuvor mit H20 2 in alkal. Lsg. 
oxydiert werden. Kleine Mengen von Mo stóren die jodometr. Best. von V nicht, 
wenn HC1 durch H3P 0 4 ersetzt ist. Bei Ggw. von W  fallen die Ergebnisse etyras 
zu niedrig aus, u. U  stort die Rk. (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 6 . 2448—54. 1924. 
Minneapolis [Minn.], Univ.) J o se p h y .

A. Grammont, Untersuchungen iiber naliirliche Phosphate. Nacliweis und B e
stimmung der in  diesen Mineralien in kleiner Menge befindliclieii Metalle. II. Mitt. 
(I. ygl. Buli. Soc. Chim. de France [4] 35 . 405; C. 1924 . II. 219.) E s wurden Chi, 
Zn  u. N i in naturliclien Phosphaten bestimmt. D ie Auslaugung wurde nacli dem 
fiir Cr 1. c. angegebenen Verf. bewirkt. Nachdem mittels S 0 2 Eisenoxyd red. u. 
iiberschussiges S 0 2 ausgekocht worden ist, wird H2S eingeleitet, der Nd. nach 
24std. Stehen bei gelinder Warme abfiltriert, nach W aschen mit H2S-haltigem W. 
mit w enig Na2S u. NaOH gewaschen, das zuriickbleibende CuS mit Filter yerascht, 
Riickstand in H N 0 3 gel. eingedampft, in CuCl ubergefiihrt u. Cu ais CuCNS be- 
stimmt. Das Filtrat des H2S-Nd. wird mit HC1 angesiiuert, zur Entfernung 
yon H2S gekocht, u. mit KC103 oxydiert; nach Zugabe von yiel NHjOH wird
2 Stdn. bei gelinder Wiirme digeriert. D er N d., der Al- u. Fe-Phosphat enthalt, 
wird in HC1 gel. u. erneut mit iiherschussigem N H 40H  gefallt, um Spuren yon Zn 
ii. N i zu entfernen. D ie yereinigten Filtrate u. Waschwiisser werden mit (NII4)2S 
yersetzt; der Nd., der nach 12std. Stehen entfernt wird, enthalt ZnS, NiS u. etwas 
FeS; er wird nach W aschen mit (NH4)2S-haltigem W . mit sd. HC1 behandelt u. 
diese Lsg. mit KC103 oxydiert. Durch Zusatz yon uberschussigem N II4OH wird 
Fe(OH)3 gefallt; aus der ammoniakal. Lsg. werden mittels (NfI4)2S ZnS u. NiS ge- 
fallt, die nach l2std . Stehen u. W aschen mit W . ([NH4},S-lialtig) mit H2S-haltiger 
BiCl behandelt werden, wodurch ZnS gel. wird. Das Filter mit NiS wird yerascht, 
niit Konigswasser behandelt, die Lsg. eingedampft, mit HC1 aufgenommen u. Ni 
ais Dimethylglyoxim bestimmt. Es enthielten: .100 g  Gafsa-Phosphat (63/68) 0,29 mg 
Cii, 0,014 g  Zn, 0,052 mg N i, G afsa  (58/63) 0,53 mg Cu, 0,027 g  Zn, 0,76 mg Ni; 
Pebble: 1 mg Cu,- 0,005 g  Zn, 0,60 mg N i; K e f  Rebiba: 0,99 mg Cu, 0,012 g Zn, 
0jl9  mg N i; K ouif: 0,69 mg Cu, 0,015 g  Zn, 0,44 mg N i; D yr: 1,08 mg Cu, 0,017 g
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Zn, 0,67 mg N i; M arokko: 1,80 mg Cu, 0,016 g  Zn, 0,50 mg N i; Craie-Phosphat 
(Vaux) 0,90 mg Cu, 0,018 g  Zn u. 0,76 mg Ni. (Buli Soc. Chim. de France [4] 35. 
1351—54. 1924.) H abebland.

B e s ta n d te i le  y o n  P fla n ze a  u n d  Tipren.
0 . IC Shedd, Bestimmung von N iłra ł und Ammoniak in  sticksło/fhaltigen Sub- 

słarizen. Von dem mit k. W . liergestellten Auszuge der Probe werden 2 gleicb 
groBe Anteile entnommen, in je  einem 1 1-Kjeldahlkolben auf 250—350 ccm ver: 
diinnt. Paraffin, Bimstein, 2,5—3 g  gel. Na(OH) (1:1) zugesetzt u. nach Zusatz 
yon 2—3 g  Deyardalegierung zu e in e r  der beiden Fil. die Kolben mit Bunsen- 
yentile ęnthaltendcn Gummistopfen yerschlossen, nach 24 Stdn. mit einer Dest.-Rohre 
nach Mc IIa rg u e  (ygl. Journ. Ind. and Engin. Chem. 11. 670; C. 1920. IV. 106) 
yerbunden; 2 Stdn. mit niedriger Flamme nahezu bis zum Sieden erhitzt u. sehlieBlich 
mindestens je 150 ccm abdestilliert. Abgemessene Teile der beiden Destillatc werden 
mit 0,1-n.. H jS 0 4 u. Natriumalizarinsulfonsiiure ais Indicator titriert D ie Differenz 
der beiden Titrationen ergibt den N  in Form von UNO, u. H N 02. (Journ. Agricult. 
Research 28. 527—39. 1924. Kentucky, Agric. Exp. Stat.) B er tu . :

S. I. Kanewskaja, Uber ein neues Trennungguerfahren der wichłigsten Opium- 
alkaloide. Morplńn u. Narlcotin werden aus dem Opiumextrakt mit NH3 isoliert, 
nachdem dem wss. Auszug yorher die gleiche Menge A. zugesetzt wurde, Nąrkotin 
ist in Bzl. u. Chlf. 11., Morphin fast unl. Aus dem NH3-Filtrat werden Kodein, 
Papaverin  u. Thebain durch Extraktion mit Bzl. gewonnen. Durch Ausscliutteln 
der Lsg. mit EssigsSure gehen die starken Basen Kodein u. Thebain in die saure 
Schicht iiber, wahrend die schwache Base Papayerin kein Salz bildet u. in der 
benzolischen Lsg. bleibt. Kodein u. Thebain werden durch NH 3 oder Soda ge: 
trennt, Thebain wird ausgefiillt, Kodein bleibt in Lsg. (Journ. f. prakt. Ch. 108; 
247—56. 1924. Moskau, 2. Uniy.) Zandeb.

Domenico Ganassini, Nachioeis des Chinins in Gegenwart von Antipyrin odet 
Pyramidon. Gemische von Chinin mit Antipyrin  bezw. Pyramidan  geben mit frisch 
bereitetem ,Clj-W. u. darauffolgender Behandlung mit NH3 eine schone Rosa- bis 
Rotfiirbung unter allmahlicher B. eines Nd. yon gleieher Farbę. Antipyrin i ł  
Pyramidon allein gegon diese Rk. nicht, letzteres nur eine sehr unbestandige Violett- 
fSrbung mit C1..-W. D ie Rk. gelingt bei einem grofien UberschuB yon Antipyrin 
u. Pyramidon immer; bei einem UberschuB yon Chinin wie es meistens bei den 
Atherextrakten von tier. Geweben der Fali ist, wird dagegen der Ausfall der Rk, 
zweifelhaft. Am besten gelingt in diesem Falle der Nachweis des Chinins, indem 
man den Riickstand der ath. Lsg. wiederholt mit k. W . auswascht, wobei Antipyrin 
u. Pyramidon in Lsg. gehen. In dem unl. Anteil liiBt sich das Chinin sehr. leicht 
nach den ublichen Verff. nachweisen. (Boli. Chim. Farm. 62. 321—22. 1924. 
Payia, Uniy.) O iile .

William. P. Thompson u n d  Frank L. Meleney, Eine vergleichende Methode 
fiir die Untersuchung der Enzyme des lebenden harnolytischen Streptococcus. I. IApase. 
Die Wrkg. der Lipase wurde an der Farbiinderung gemessen, d ie  die mit Indicator 
yersetzten Lsgg. infolge der B. von Saure aus Athylbutyrat zeigten. — 7 Stdn. alte 
Kulturen waren besser wirksam ais 21 Stdn, alte.- — D,ie Geschwindigkęit der Rk. 
ist nahezu proportional der Konz. des Enzyms. — Das T e m p e r a tu r o p t im u m  iiegt 
bei 37(5°, bei 50° ist d ie  Wrkg. geringer, bei 60° fehlt sie vollig. — Erhitzen der 
Organismen auf 55° wahrend 10 Min. schadigt den Organismus u .  seine Enzyme 
stark; yollige Zerstorung tritt bei dieser Temp. in 30 Min. ein. — Die Erhohung 
der Virulenz bei mehrfacher Passage durch Ratten hat keine Erhohung der Lipaso 
zur Folgę. .— Das pn-Optimum liegt bei pH =  7,8. ^  Die Vorliebe des.StreptOr 
eoccus fiir subcutanes Fett kann nicht mit Vermehrung.der Lipase erkliirt werden. 
(Journ'. Exp. Med. 40. 233—52. Peking, Peking ■ Union Med. Coli.) A. R  F. IIebsb,
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Georg Strassm ann, D ie Bedeutung da- Blutgruppenbestimmung fiir die gerieht- 
liche Medizin. Anfiihrung von Fallen, in denen derartige Best. von Bedeutung sein 
kann. (Klin. Wchachr. 3. 2195. 1924. Berlin, Uniy.) S p ie g e l .

F erd in an d  L eberm ann, tiber eine neue einfache Natriumbestimmung im  Blut- 
serum. D ie Best. beruht auf Vergleieh der Triibungen beim Aufschiitteln der mit 
Kaliumpyroantimonatreagens (nach K r am er  u. T isd a ll  bereitet) erhaltenen Ndd. 
m it denen aus einer Reilie von NaCl-Lsgg. bekannten Gehaltes von 0,05—2,0 mg 
Na. D ie Vergleichsskala muB mindestens jeden zweiten Tag frisch liergestellt 
werden. Vergleich kann vor einem scliwarzen Sehirm oder fiir kleinste Mengen 
in einem Beleuehtungsapp. nach W e s s e l y  erfolgen. (Klin. W chschr. 3. 2196—97. 
1924. Wiirzburg, Uniy.) SPIEGEL.

A rm and J. ( łu ic k , Eine Methode zur quantitative>i Bestimmurig von Menthol- 
glueuronsaure im  S a m .  D ie  komplexe Glucuronsiiure wird aus dem eyentuell zu- 
nSchst alkal. ausgeatherten Harn nach Ans&uem mit A . ausgezogen, der Riickstand 
des Eitraktes mit n. HC1 yerseift, dann die freie Glucuronsiiure nach dem Verf. 
zur ZuckerbesŁ von B e n e d i c t ,  das fur sehr yerd. Lsgg. etwas modifiziert wird, 
oder nach dem yon F o l i n  u .  W d bestimmt. (Journ. B iol. Chem. 61. 667—77. 1924. 
Philadelphia, Uniy. o f Pennsylyania.) S p ie g e l .

J.-Ch. Rotuc und S .  G oiffon , D ie durch Vergaru?ig entstandenen organischen 
Saureti in  den Stuhlentleerungen, ihre Bestimmung und Minisehe Bedeutung. Solche 
Siiuren sind ein MaBstab fur die Tatigkeit der Darmflora, ihre Vermehrung ein 
Zeichen iibermaBiger GSrung, ihre Vcrminderung Zeichen einer Hemmung des n. 
Gfirungsyorganges durch yorzeitige Fiiulnis oder zu rasche Entleerung oder zu 
starker Verdunnung des Darminhaltes durch Hypersekretion im Magen oder Darm. 
Zur Best. yerfahrt Vf. wie folgt: 50 ccm 10%ig. Faecesaufschwemmung werden 
mit 10 Tropfen konz. AlCl3-Lsg. kriiftig geschuttelt, dann mit einigen Tropfen alkoh. 
Phenolphthaleinlsg. u. einigen g Ca(OH)2 bis zur Rotfarbung yersetzt; nach 5 Min. 
werden 25 ccm abfiltriert, nach Zusatz yon noch etwas Phenolphthalein mit yerd. 
HC1 bis zum Umschlag blaBrosa neutralisiert, mit 5 ccm wss.-alkoh. 0,02°/0ig- Lsg. 
yon Orangegelb IV  yersetzt u. mit 1/10-n. HC1 auf gleichen Farbton wie Mischung 
von 5 ccm der Indicatorlsg. mit 1,2 ccm 7 l0-n. HC1 (beide in 60 ccm) titriert. Be- 
rechnung aus den yerbrauchten ccm l/ ,0-n. HC1 (F ) fiir 100 ccm Faecesaufschwem
mung nach Formel (F  — 1,2) X  4. (Arch. des maladies de 1’appar. dig. et de la  
nutrit. 14. 46—57; Ber. ges. Physiol. 27. 849—50. 1924. Ref. K a tsc h .)  S p ie g e l .

H . J. v a n  G iffen, Untersuchung von Salicylas hydrargyricus. Ais Ergebnis der 
Unters. wird zur Beurteilung yorgeschlagen: WeiBes bis hellrosa, geruch- u. ge- 
schmackloses Pulyer, fast unl. in W , A. u. PAe.; 0,1 g  -f- 5 ccm W . gibt mit 
■1 Tropfen FeCla Violettfarbung; 0,2 g, trocken erhitzt, liefert Hg-Sublimat; 0,1 g  
muB sich in 1 ccm 4 n-NaOH bis auf leichte Opaleszenz losen. (Vgl. Bruins Ned. 
Ind. 1. 8 6 ; C. 1924. I. 2461.) (Pharm. Tijdschrift yoor Nederlandsch Indie 1. 
311— 14. 1924.) G r o s z f e ld .

Staatliche Porzellan-Manufactur, Berlin, und Alfred Kónig, Charlottenburg, 
Herstellung von Porzellantięgeln m it durchlassigem Boden, dad. gek., daB der aus 
poroser (feinporiger) M. bestehende Boden entweder in den rohen Porzellantiegel 
eingesetzt u. mit diesem zusammen gebrannt wird, oder daB T iegel u. poroser 
Boden fiir sich gebrannt werden u. der fertige Boden auf den T iegel aufgeschmolzen 
wird. — D ie Tiegel sollen unmittelbar, d. h. ohne Verwendung besonderer Filter- 
masse zum Abfiltern yon Ndd. u. dgl. yerwendet werden. (D. B.. P. 403405 KI. 421 
vom 19/8. 1923, ausg. 25/9. 1924.) K O h lin g .

Carl Zeiss, Jena, Vorrichtung zum Messen des Triibungsgrades schwach getriibter 
óder schdnbar ungetrubter Fliissigkeiten, bei welcher ein in einem Flussigkeitstroge
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erzengter Tyndallstreifen mit dem Lichte einer Vergleichslichtquelle ycrglichen 
wird, 1 * dad. gek., daB die opt. Achse des zur Beobaehtung dea Tyndallatreifens 
dienenden Beobachtungeinatrumcntes ungefShr unter 135° zur Achscnrichtung dea 
Tyndallatreifena im Flussigkeitstroge geneigt angeordnet ia t — 2. dad. gek., daB 
der Fluaaigkeitstrog die Form eines Priamas mit einem brechenden Winkel von 
ungefiihr 45° beaitzt. — Es wird das fiir photo- u. eolorimetr. Zwecke wiinschcna- 
werte Ergebnia erzielt, moglichst das Maiimum der Intensitfit dea Tyndallichtes zu 
crhalten, ohne in den Wirkungsbcreich des erregenden Biischels selbst oder seiner 
nachsten Umgebung einzutreten. (D. R. P. 402563 KI. 421 vom 4/8. 1923, ausg. 
18/9. 1924.) KOh l in g .

E rich  H e l lig e , Freiburg i. Br., Colorimeter mit in den Strahlengang ein- 
gescbaltetem Prismensystem, welches derart wirkt, daB die zu untersuchende u. die 
Yergleichafarbe dem Beobachter nebeneinander liegend dargeboten werden, 1. dad. 
gek., daB die eine Hiilfte des Prismensystems aua einem farbigen Korper, z. B. 
aus Farbglas besteht u. ais Vergleichsfarbe dient. — 2. dad. gek., daB die eine 
HSlfte des Prismensystems durch Anlegen oder Ankitten einer Farbplatte, z. B. 
einer gefarbten Gelatinehaut, oder durch Bemalen gefSrbt ist. — D ie eine HSlfte 
des Prismensystems kann auch ais Kuvette ausgebildet sein u. mit fl. oder gas- 
fSrmiger Vergleichsfarbe gefiillt werden. (D. R. P. 402889  KJ. 42h vom 19/1.1924, 
ausg. 24/9. 1924.) KOh lin g .

Thom as W alz, Jena, Aufklappbarer elektrischer Seizofen, insbesondere fur 
organische Elem entaranalyse, dad. gek ., daB die die Widerstandselemente ent- 
haltenden Ofenteile aufklappbar derart mitcinander verbunden sind, daB der Ofen 
nm den zu heizenden Gegenstand (das Verbrennungarohr) leicht herumgelegt bezw. 
von ihm entfernt werden kann, ohne daB hierbei die Lage des Gegenatandea (des 
Verbrennungsrohrea) selbst geandert wird. — Der Ofen ist besonders fur die 
Analyse nach P ręg i, geeignet. (D. R. P. 4 0 3 2 7 0  KI. 2 1  h yom 17/2. 1924, ausg. 
30/9. 1924.) KOh l in g .

Julius Bertram, Rochsburg i. Sa., Selbsłłatige w id  ununterbrochenc Analyse 
von Gasen durch Teilung der Gasprobe in  zwei gleiche Teilstrome, von denen der 
eine unmittclbar, der andere nach Behandlung mit einem Absorptionsmittel einem 
Druckmesser zngeftilirt wird, 1. dad. gek., daB die Gasprobe yorher einen Druck- 
regler durchstreicht. — 2. dad. gek., daB ais Sperrfl. fur den Druckregler eine FI; 
gewShlt wird, die denselben Dampfdruck beaitzt w ie das Absorptionsmittel. — Die 
hSufigen Regulierungen u. Neueinstellungen, welche bei bekannten selbsttiitigeii 
Gasnntersuchungsyorr. erforderlich sind, werden yermieden. (D. S . P. 402 558 
KI. 421 yom 29/12. 1922, ausg. 23/9. 1924.) K O h lin g .

D eutsche M aachinenfabrik  A.-G-., Duisburg, Gasahsaugeuorriehtung zur Prufung 
des erzieltcn Jłeinheitsgrades fiir Trockengasreinigunffsanlagen m it taschcnfonnigen 
Biltern, dad. gek., daB zur Entnahme des zu untersuchenden Gaaes ein in bekannter 
Weiae an den nebeneinanderliegenden Taachen yorbeibeweglichea Mundatuck an
geordnet ist, durch welches Gas aus den Filtertaschen entnommen wird, urn es 
einer Verbrennungsstelle zuzufuhren. —  D ie Filtertaschen konnen, ohne freigelegt 
zu werden u. ohne die dadurch bedingten langeren Betriebsunterbrechungen auf
ihren Zustand gepriift werden. (D. R,. P. 402  559 KI. 421 vom 12/5. 1922, ausg. 
•20/9. 1924.) K«Jh lin g .

G eorg F o rn er , Berlin,- Vorriehtung zur Analyse von Gasen, bei der das zu  
untersuehende Gas in  ununterbrochenem Strome nacheinander durch eine Drosselslelle, 
eine Absorptionskammer und eine zweite Drosselstelle gefuhrt wird, 1. dad. gek., daB 
zwischen den beiden, konstantę DurchfluBąuerschnitte aufweisenden, ala MeBdusen 
auegebildeten Droaselstellen AnschluBleitungen fiir die Druckmesser u. die Zir u- 
lation der Absorptionsfl. yorgesehen sind. — 2. dad. gek., daB ais Strahlfl. fiir en
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zw.is.chen die beiden MeBdiisen geschalteten, das zu untersuchende Gąs ansaugenden 
Śtrahlapp. dic Absorptionsfl. selbst yerwendet wird. — D ie Vorr. besitzt alle Yor- 
ziige des Orsatapp., zeichnet sich vor diesem aber durch leichtere Bedienung u. 
die Moglichkeit stetiger A nzeige aus. (D. R . ? P . 4 0 2 5 6 0  KI. 421 vom 30/6. 1922, 
ausg. 18/9 . 1924 u. 4 0 3 4 0 4  KI. 421 [Zus.-Pat.] vom 28 /9 . 1922, ausg. '4/10. 
1924.) K Uh l in g .

E ritz  G-. H offm an n , Lugau-Neućilsnitz, Erzgeb., Absorptionspipette zur Yor- 
nąhme von Gasanalysen, bestehend aus einem drehbewcglich angeordneten, m it Ab- 
porptionsfliissigkeit und m it Fiillkorpern gefuUten Absorptionsgefdfie, dad. gek„ daB 
die Drehachse des zur Aufnalime des zu untersuchenden Gases dienenden A b
sorptionsgefiiBes derart schriig, u. zwar zweckmiiBig um etwa 45° geneigt zu dem 
nach Einfiihrung das Gases innerhalb des AbsorptionsgefiiBes gebildeten Flusaig- 
keitsspiegel angeordnet ist, diiB wiihrend einer hin u. her drehenden Bewegung  
des AbsorptionsgefiiBes um seine schrage Drehachse die hierbei jew eils aus der El. 
heraustauchenden Oberfliiehen der Fullkorper immer wieder friscli benetzt werden. — 
Gegeniiber den bekannten Absorptionspipetten ist die Absorption wesentlieh be- 
schleunigt u. dadurch sicherer. (D. R . P . 4 0 2 5 6 1  KI. 421 vom 21/6. 1923, ausg. 
18/9. 1924.) KOh l in g .

P a u l N ettm an n , Koln a. Rh., Vorrichtung zur Analyse von Gasgemischen, z .B .  
von Rauchgasen, bei welcher die zur Messung, Absorption u. Gasforderung dienenden 
SSum ę ineinander angeordnet sind, gemaB Patent 401021 mit in einem einzigen Steuer- 
ventil Ycreinigtcn Steuervorr. fiir dic Gas- u. Fliissigkeitsbewegung, dad. gek., daB 
die tiusstromende Menge der Triebfl. die Sperre fiir den die Zuleitung der Triebfl., 
die Ableitung derselben sowie den Gasausgleieh mit der AuBenluft Bteuemden 
Kolben ein- u. ausschaltet. (D. R . P. 4 0 2 6 6 4  KI. 421 vom 4/12. 1923, ausg. 19/9. 
1924. Zus. 2 U D. R. P. 401021; C. I924-. II. 2286.) K O h lin g .

H. Angcwandte Chemie.
I. A llgem ein e chem ische Technologie.

P r itz  W ern er, A kt.-G es., Berlin-Marienfelde, Herstellung von saurefesten Gę- 
fapeii o. dgl. aus 2 Schichten, von denen die innere,- der Siiure widerstebende, mit 
einem Mentel aus zShem Materiał umgossen ist, dad. gek., daB die innere Sehicht 
aus hochstprozentigęm (bis zu 20°/0ig.) SiFe durch GieBen hergestellt u. sofort nach 
obęrfliichlichem Erstarren mit, einem Mantel aus GrauguB umgossen wird, derart, 
daB die beiden Sehicliten miteinander yerschmelzen. — D ie Erzeugnisse zeigen 
nicht die Sprodigkeit der bekannten GefaBe aus hochprozentigem SiFe. (D. R . P.
4 0 2 8 0 2  KI. 31 c vom 23/1. 1921, ausg. 18/9. 1924.) KOh l in g . ...

W illy  S te lk en s, Koln-Rodenkirchen, Yerfahren und Yorrichtung zum Behandeln 
von Gasen m it Fltissigkeiten in  Waschtiimien o. dgl. mit męhreren iibereinander 
angeordneten Rieselkammern, in dereń jeder ein gęsonderter, Kreislauf des W asch: 
mittels aufrecht erhalten wird. Vcrf., dad. gek., daB die in den einzelnen Rieselr 
kammern zirkulierende Fl. in Emulsion mit einem Teil des zu behandelnden Gases 
am oberen Teil der Absorptionskammer eingefiilirt wird. — Einrichtung, dad. gek., 
d;iii die verwendeten Emulsionsapp. gleichzeitig ais Gasstrahlpumpen ausgebildet 
sind, durch die in jedęr Absorptionskammer ein gesouderter durch- d ie  Art der Gas- 
zufiihrung regelbarer Kreislauf der Fl. iiber die Rie.selelemente aufrecht erhalten 
wird. — 4 weitęre Anspriiche betreffen Auafuhrungsformen der Vorr. ( D .Ł J .  
4 0 4 5 8 0  KI. 12e vom 20/9. 1921, ausg. 30/10. 1924.) K a usc h .

Paul Pape, Hcrischdorf b. Hirschberg i. Schl., Drehbare FiUcrsaitgtrommel m it 
Uingsseitig der Trommel angeordnetem Aufgabekasten, dad. gek., daB der der P il ter-
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trommel zugekelirte T eil des Aufgabekastens derartig ausgebildet ist, daB er die 
Filtertrommel mittels Drosselscliieber regelbar u. in tangentialer Kichtung zwangs* 
weise mit Entwfisserurigsgut beschickt. (D. R . P. 4 0 5 0 6 4  KI. 12 d votri 25/11: 
1919, ausg. 30/10. 1924.) Kacsch.

United Filters Corporation, New York, Vakuumfiltcr m it au f einer Welle 
angeordneten, sich gemcinsam drehenden und in einen gemeinsamcn Behalter ein- 
tauchmdcn Filterscheiben, die abwecliselnd durch Saug- u. Druckwrkg. beeihfluBt 
werden, u. mit an den Oberkanten des Behiilters zu beiden Sciten der Fiiterscheibe 
befestigten messerartigen Abstreifern, dad. gek., daB der halbzylindr. Behalter fast 
bis zur senkrechten Achsebeue reichende Einbuchtungen aufweist, durch die die 
abgeschalten Filterriickstiinde nach unten fallen. (D. R. P. 405065 KI. 12 d vom 
19/6; 1920, ausg. 30/10. 1924. A. Prior. 9/4. 1918.) K ausch .

Eduard Theisen, Deutschland, Verfahren utid Vorriclitung zur Behandlung von 
L uft, Gasen, Dampfen und Fliisńgkeiten in  m it Fiillkorpem beschicktcn Schdchten.- 
D ie Fullkorperschicht ragt im Gegensatz zu der Anordnung gemaB dem Ilaupt- 
patent bis uahe zum oberen lian de der in den Schacht eingebauten Querwande. 
Es wird dadurch vollstandige Zuriickhaltung von Flussigkeitstropfchen bewirkt. 
(F. P. 26145 vom . 25/3. 1922, ausg. 30/7. 1923. Zus. zu F. P. 5+3747; C.,1923.
II. 303.) KOhling .

Badiscbe Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. R h., iibert. yon: Josef 
Jannek, Ludwigshafen, Reinigen von Gasen. D ie von H2S befreiten Gase werden 
zwecks Entfernung von COS mit einer akt. Kohle behandelt, welche eine alkal. 
Rk. zeigt, u. zwar zweckmŚBig in Ggw. einer kleinen Menge O, die zur Oxydation 
des COS genugt. (A. P. 1504624 vom 19/8. 1921, ausg. 12/8. 1924.) O e lk e r . ■

Koppers Company, Pittsburgh, V. St. A ., Entfcm en von Schwefclwassersto/f 
aus Gasen. (D.R.PP. 402736, 402737 u. 402738 K 1.26d vom 3/11.1922, ausg. 
18. u. 19/9. 1924 u. Austr. P. 10236 vom 8/12. 1922, ausg. 4/3. 1924. A. Prior. 
8 / 1 2 . 1921. — C. 1923. II. 1141. 1142 [E .P P . 190115, 190116, 190117, 190119 u, 
190131.].) O e lk er .

Maschinenfabrik Baum Akt.-Ge3., Herne, \Yestf., Saugtrockner fiir Feiukohlc, 
Getreide u. iihnlićhe Massenguter, bei dem das Gut auf schriigen Siebboden aus- 
gebreitet wird, dad. gek., daB zwei mit schriigen Sieben versehene Luftkammern 
nebeneinańder angeordnet sind, dereń Siebe gleichzeitig die Boden von Trocken- 
kammern bilden, die von einer gemeinsamen Aufgabevorr. abwechselnd gespeist, 
sowie abwechselnd entleert werden, wahrend die Luftkammern mit einer gemein- 
samen Saugleitung abwechselnd in Verb. gesetzt werden konnen. — Es wird ein 
ununterbrochener Betrieb bei voller Ausnutzung der Saugpumpe erzielt. (D. R. P. 
403633 KI. 82 a vom 26/3, 1922, ausg. 6/10. 1924.) O elk er .

John Thompson Ellis, Perth, Australien, Korper von grofier Oberflachen- 
entwicklung. Gips, gepulverte Holzkolile, gegluhter Asbest u. gcgebenenfalls II3B 0 3 
werden innig getnischt, die Mischung mit reinem oder ammoniakhaltigem W. zum 
Brei angeruhrt u. in Formen gegossen, in denen sic erhiirtet Die Erzeugnisse' 
sollen aufgegossenes W . rasch verdunsten lassen u. zu Kuhlzwccken Verwendung 
finden. (Aust. P. 5704 vom 18/2. 1922, ausg. 22/5. 1923.) K O hlikg.

II. G ewerbehygiene; Rettungswesen.
Elin Boening, Untersuchungeti der Arbeiter in  do i Jenaer Druckereibetrieben 

au f Bleikrankheit. D ie Jenaer Druckcreibetriebe arbeiteten durcliaus nicht unter 
besonders m odernen u. hygien . einwandfreien V erhaltnissen, die Gefiihrdung der 
Arbeiter in Druckereibetrieben ist demnach nicht so hoch, wie friilier allgemein 
angenommen wurde; besonders dann nicht, wenn die hygien. YorsichtsmaBregeln 
streng durchgefiihrt werden. (Gesundheitaingenieur 47.477—80. Jena, Univ.) F rank .
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W. P. Tant, W. A. Jacobs und L. B. Berger, Kohlenoxydvergiftung in  P rivat- 
garagen. Bei Esplosionsmotoren entstehen in den Auspuffgasen groBe Mengen von  
CO, welche in geschlossenen Biiumen Vergiftungen heryorrufen kormcn. W inkę 
zu ihrer Verhinderung. (Ind. and Engin. Chem. 16. 1047—49. 1924. Pittsburgh [Pa.] 
u, W ashington [D. C.].) G rim m e.

Pr. Biirk, Tankanlagen. Zusammenfassende Betrachtungen u. Besclireibung 
der Schutzeinrichtungen der Dampfkessel- u. Gasometerfabrik vorm. A. W i lk e  u. Co., 
Braunschweig, die in einer Verb. einer Tankbatterie mit einem Gasometer zur Auf- 
nahme der Dampfe besteht. (Chem.-Ztg. 48 . 757—59. 795—96. 1924. Mannheim.) Ju.

H. B. Meller, Rentabilitat durch Rauclwerminderuńg. Starkę Rauchentw. deutet 
in der Regel auf unsachliche Feuerfuhrung. Starker Rauch enthalt noch grofie 
Mengen brennbarer Stoffe, welche ungeniitzt in die Luft gehen. Vf. bringt Ana- 
lyscn von Rauch aus verschiedenen Stadten u. Jahreszeiten. (Ind. and Engin. 
Chem. 16. 1049—51. 1924. Pittsburgh [Pa.].) G rim m e.

Bethke, Tetrachlorkohlenstoff ais Loschmittel bei Vergaserbranden. CClt hat 
sich ais yorziigliches Loschmittel bei Vergaserbriinden erwiesen; da es ein Nicht- 
leiter ist, ist KurzschluB am Magnet unmoglich. Vf. berichtet iiber die Unters. der 
Techn. Hochschule Hannoyer iiber die Gefiihrlichkeit der bei der Verwendung von 
CCI., entstehenden Gase u. halt die Anwendung fiir unbedenklicli. (Auto-Technik 13. 
Nr. 20. 17. 1924.) J u n g .

Hermann. King, Frohnau, Mark, Staubfreihaltung von Brikettfabriken  u. teclm. 
Betrieben ahnlicher Art, dad. gek., daB die Fabrikationsriiume w ie Pressensaal u. 
Trockenraum unter einem dauernden tjberdruck atmosphSr. Luft gesetzt w erden.— 
Mit der Staubfreihaltung wird gleichzeitig ein aanitar sehr wichtiger Vorteil durch 
die standige Zufiihrung von Frischluft erreicht. — D ie teueren Rohrleitungen, die 
bisher zum Absaugen der Luft notwendig waren, fallen fort. (D. B,. P. 404.075 
KI. lOb vom 10/8. 1922, ausg. 10/10. 1924.) O e lk e r .

Matthijs Donkervoort, J. L. van der Voorden und Arie Donkervoort, 
Rotterdam, Vorrichtung zum Geruchlosmaclien von L u ft und anderen Gasen bezw. 
D am pfen unter Verwendung von zum Gluhen gebrachten M etalldrdhten, dad. gek., 
daB in einem scliornsteinartigen Raum, durch den die zu reinigenden Gase oder 
Dampfe geleitet werden, eine oder mehrere Netz- oder Flechtwerke von Metall- 
drahten angebracht sind, die mittels eines elektr. Stromes oder in anderer W eise 
zum Gluhen erkitzt werden. — D ie Vorr. sind besonders fiir Betriebe bestimmt, 
in denen tier. Abfalle yerarbeitet werden. (D. R. P. 403324 KI. 16 vom 14/8.
1923, ausg. 30/9. 1924.) KUhling .

Yacuum Oil Company, N ew  York, iibert. yon: Lewis B. van Leuven und 
Harry C. van Leuven, Woodbury, Feuerlosćhmittel, bestehend aus N aIlC 03, 
Quebrachoauszug, Quillayarindenauszug, NaOH u. W . einerseits u. einer wss. Lsg. 
von AL,(S04)3 andererseits. (A. P. 1507943 vom 9/11. 1922, ausg. 9/9. 1924.) KO.

Friedrich Emil Krauss, Schwarzenberg i. Sa., und Wilhelm Graaff, Berlin, 
Gaserzeugungspatrone fur Feuerloscher, die die zur Gaserzeugung dienenden Stoffe, 
dereń einer pulyerformig ist, in getrennter Anordnung enthiilt, dad. gek., daB zur 
Fiillung der Saureteile Essigsaure bezw. eine Lsg. von Essigsaure dient. — Yer- 
krusten des pulyerformigen Stoffes (yorzugsweise N aH C 03) wird yermieden. (D. R. P. 
402824 KI. 61 b vom 10/5. 1922, ausg. 18/9. 1924.) K O hlin g .

m .  E lektrotechnik .
Wilh. Wunder, Yorkommen, Gewinnung, Eigenschaften und Verwendung des Alu- 

miniutns in  der Elektrotechnik. Yortrag iiber V., Gewinnung, Eigenschaften u. Yer-
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wendung des A l u. der Al-Legierungen in der Elektrotechnik. (Elektrotechn, 
Ztschr. 45. 1109— 15. 1924. Berlin-Karlshorst.) J ono .

H. Danneel, Ofen zur Sćhmelzelektrolyse von Natriumchlorid. Yf. beschreibt 
einen Ofen, der die yielen apparativen Schwierigkeiten, die bei der elektrolyt. Ge- 
winnung yon' NaCl entstehen, durch geschickte Ausbildung u. Anordnung yon 
Anodę u. Kathode, Chlorgasableitung u. NatriumabfluB glucklich iiberwindet. (Chem. 
Apparatur 11. 137—38. 147—48. 153. 1924. Eostock.) N e id h a r d t .

W. Eohn, Elektrisclie Blankgliihofen. Yf. erortert die Vorziige elektr. Gliihofen, 
beschreibt den elektr. Blankgliihofen der Firma Heraeus-Vacuumschmelze A.-G., 
Hanau u. gibt eine Eentabilitfitsberechnung. (Ztschr. Yer. Dtsch. Ing. 6 8 . 1101—5. 
1924.) J ung .

A. E. White, D er Gebrauch von elektrischen Ófen zur Hitzebehandlung. Die 
durch Ól-Gasfeuerung u. elektr. Heizung hetriebenen Ófen zur Wfirmebehandlung 
werden yerglichen. D ie Leistungsfahigkeit, die Betriebskosten u. die Vor- u. Nach- 
teile der einzelnen Arten werden ausfuhrlich besprochen. A nf Grund dieser Aus- 
fuhrungen kommt Vf. zu dem SchluB, daB die elektr. geheizten Ofen am yorteil- 
haftesten zu yerwenden sind. A is Anhang gibt Vf. eine groBe Zahl yon Tabellen 
u. eine sehr yollstiindige Literaturubersiclit. (Trans. Amer. Electr. Soc. 46. 5G Seiten. 
1924, Sep.) G o t t f r i e d .

F. Grunewald, Uber die Durchschlagsfestigkeit verschiedener Glimmersorten bei 
BOperiodigem Wechselstrom. B ei der Unters. der dielektr. Festigkeit yon Glimmer 
mit Plattenelektroden in Luft u. unter Transformatorenol trat der Durchsohlag an 
den Elektro denriindern auf. Durch die Verschiedenheit der DielektrizitStskonstanteq 
des Transformatorenols (s =  2,2) n. der untersuchten Glimmersorten (£ =  5—7) 
trat Brechung der Kraftlinien u. B. yon Gleitfunken ein. Durch Yerwendung yon 
Anilinol (s == 7) lieB sich die storende Einw. der ElektrodenrJinder ausschalten. 
D er App. ist im Original beschrieben u. abgebildet. Jeder Glimmer hat seine be- 
stimmte Charakteristik. Bei den reineren Sorten ergibt sich eine lineare AbhSngig- 
keit zwischen der Durchschlagsspannung u. der Isolationsstarke. An den runden roten 
Stellen wurden keine Durchschlage beobachtet, schwarz nadelformige Einschlusse 
erwiesen sich ais nachteilig. (Elektrotechn. Ztschr. 45 .1084—86. 1924. Porz/Eh.) Jo.

John Pressly Scott, Toronto, Canada, Elektrolytischc Zelle. (D. E. P. 404409 
KI. 12i vom 26/7. 1922, ausg. 17/10. 1924. — C. 1924. I. 2728.) R a u sch .

Drahtlose Heiz- u. Widerstands-Kórper fiir Elektrizitat G. m. b. H., 
Berlin, JHerstellung von Ileizkorpem  aus Kohlenstoff enthaltender Silicałmasse, bei 
w elchen der Grundkorper in gluhendem Zustand einem Strom yon O, ausgesetzt 
wird, der den an dor Oberfiiiche befindlichen C zu C 02 oxydiert, dad. gek., daB 
die Oberfliiehe nach der Sauerstoffbehandlung mit einer Schmelzglasur yersehen 
wird, die den Korper luftdicht abschlieBt. — Der LuftabschluB macht die Korper 
fiir hohe Gluhtempp. geeignet. (D. E. P. 402861 KI. 21 h yom 15/6. 1923, ausg. 
19/9. 1924.) K0HLING.

Roholyt Akt.-Ges., Berlin, Adsorptions- und Isolationsmasse, bestehend aus 
dem Flugstaub elektr. Ofen, in denen Ferrosilicium oder geschmolzene AI20 3 her- 
gestellt werden. (D. E.P. 404297 KI. 12g  vom 21/5. 1922, ausg. 16/10. 1924.) K au.

General Electric Company, N ew  York, iibert. yon Aladar Pacz, Cleyeland,
V. St. A., Rohsto/fe fiir Metallgluhfaden. Lsgg. von Alkaliwolframat u. Alkali- 
silicat, -tm talat oder -niobat werden gem ischt, die Mischungen zum Sieden er- 
hitzt, in  sd. yerd. HCl gegossen, die Ndd. sorgfaltig ausgewaschen, im Strom yon
H , reduziert u. zum Sintern erhitzt. A is zweckmSBig wird empfohlen, die redu- 
zierte M. mit der gleichen Menge nicht reduzierter Mischung zu yerreiben u. diese
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Mischung im Stróm von H= zu sintern. (A. P. 1508241 vom 20/2. 1917, ausg. 
9/9. 1924.) KOHLING.

Uaamlooze Yennootachap Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindlioyen, 
Holland, Metallegicnmgen fiir Gliihfaden. Hochschmelzende Metalle, wie W , Mo, 
Ta usw, werden mit 0,1— 3% Hafnium oxyd  oder einem Stoff vereinigt,'der Ilafnium- 
oxyd bildet. Der Zusatz yorliindert die Kekristaliisation der Metalle. (E. P; 
220301 vom 31/7. 1924. Auszug veróff. 1/10. 1924. Prior. 9/8. 19ii3.) . K O h lin g . '

Patent-Treahand-Gesellschaft fiir elektrische Gliihlampen m. b. H., Berlin, 
Herstellung von aus einem einzigm  oder wenigen K rystallcn bestehenden Metall- 
krahten, -faden und -banderii. (D. B. P. 403450 KI. 21 f  vom  8 /8 . 1922, ausg.. 
27/9. 1924. — C. 1924. I. 227.) ' K O h lin g ,

William Prior, Tunbridge W ells, und Clara Ellen Riley, Ashton-on-Mersey, 
England, Selenzelle m it zwei a u f einen plattenformig en Isolierkorper in- doppelter 
Schraubenspur aufgewickelten Elektroden , 1. dad. gek., daB zwischen den Elektroden 
eine Ausful]qng mit isolierendem Materiał angebracht ist, welche in dem fiir das, 
Erhitzen des Se erforderlichen MaBe hitzebestiindig.ist. — 2 . dad. gek., daB die 
Elektroden aus Draliten bestehen, von denen der eine oder beide mit einem liitze- 
bestandigen Isoliermaterial iiberzogen sind, welehes auf der AuBenseite der Win-, 
dungen auf der einen Seite der Tragerplatte entfernt wird, bevor die Selenschicht 
ąufgebracht wird. — Es kann zweckmaBig sein , Elektroden von versehiedener 
Leitfahigkeit zu benutzen. (D. R. P. 403547 K I .-21g yom 4/1. 1924, ausg. 1/10. 
i924.) K O h lin g .

Martin L. Mar tu s , Woodbury, V. St. A., Indicatoren fur Prhn/irelemente. 
Den Elektrolyten alkal. Elemente, besonders Zn-CuO-Alzkalielemente, wird ein 
Mittel zugesetzt, welehes anzeigt, ob das Element Stroni erzeugt oder. niclit., Z. B. 
gibt man Tannin zu, welehes den Elektrolyten im Buliezustand des Ełements.dunkel 
farbt, beim Arbeiten des Elementes aber entfarbt wird. Auch Phenolplitaleiii u. 
Natriumphosphat sind geeignet. D ie durch ersteres in der starken Alkalilsg. be- 
wirkte scliwaclie Rotfiirbung vertieft sich beim Arbeiten des Elements, das Plios- 
phat bildet einen Nd. (A. P. 1505656 vom 19/2. 1924, ausg. 19,8. 1924.) Kt).

Willard Storage Battery CompaDy, tibert. von: Theodore A. Willard, 
Cleveland, V. St. A., Pastę fiir Śammler. Den fiir Sammlerpasten verwendeten 
Bleiosyden wird fein verteiltes Lignin beigemischt, z. B. eine M., welche durch 
mehrstd. Behandelu von Ilolzinehl mit 72J/(,iger 1L S04, Filtern u. W asehen von 
Zellstoff befreit worden ist. Der Zusatz des Lignins zu den Bleioxyden soli die 
Kapazitiit des Sammlers erliohen. (A. P. 1505990 vom .4/2. 1920, ausg. 26/8. 
1924.) - K O h lin g ..

Orris J. Hollowell, ubert. v.on: Edgar A. Barkalow, K okom o, V. St, A., 
Elektrolyt fiir Sammler, besteliend aus 400 ccm ILSO., yon 1,4 D., 3,2 g  Getreiclestiirke, 
320 g  gegliilitem CaSO.t, 72 ccm Formalin u. 200 ccm W . Der Zusatz yon Starkę 
soli das Auśkrystallisieren von CaS04 u. das Gefrieren der Mischung yerliindern. 
(A. P. 1505993 vóm 21/4. 1923, ausg. 26/8. 1924.) K O h lin g .

Walter Scott Doe, Kent, V. St. A., Galvanisclie Batterie. Innerhalb eines 
Gehauses aus isolierendem Stoff sind mehrere Elemente angeordnet, welche aus 
einer Zinkplatte, einer an dereń Unterseite befestigten Lage vor saugfiihigem Stoff, 
z. B. ungeleimtem Papier, welehes mit einer wss. Lsg. von N H 4C1 u. H g S 0 4 getraukt 
u. dann getroeknet worden war, u. einem N apf aus Kohle besteht, der mit einer 
Mischung von zerkleinerter Kohle, Graphit, M n02, P b 0 2, Glycerin u. Traganth 
gefiillt ist. D ie obere u. die Seitenfliichen der Zinkplatte u. des Kohlennapfes sind 
mit einem isolierenden Anstrich yersehen, doeh ragen von der OberflSche der Zink
platte Erliohungen empor, dereń Spitzen nicht isoliert sind. Sie bilden die leitende 
Terb: mit dem Kohlennapf des benachbarten Elements. D ie Batterie dient yorzugs-
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weise zum Betrieb von Taschenlampen.• (E. P. 219769 vóm 29/5. 1923, ausg. 
28/8. 1924.) K U h lin g .

Patent-Treuhand-Gesellschaft fur elektrische Gluhlampen m.b.H. (Erfinder: 
Franz Skaupy) Berlin, Elektrische Leuclitrohre, die auBer einer Edclgasfiillung Hg 
ais Leuclitkraft erhohenden Zusatz enthalt, 1. dad. gek., daB die Rohre aus braun- 
gefarbtem Glase besteht — 2. dad. gek., daB die Rohrenfullung aus Kr u. Hg 
besteht. — Das ausgestrahlte Licht besitzt eine auffallend schone griine Farbo. 
Die Rohren sind besonders fiir Signal- u. Reklamezwecke geeignet. (D. R. P. 
403667 KI. 21 f vom 7/12. 1922, ausg. 2/10. 1924.) " KfftiLiNG.

V. Anorganische Industrie.
Forster, D ie Technik des deutschen Phosphatbergbaucs. (Metali u. Erz 21. 493 

bis 499. 1924.) B e h r le .
— , Eritwicklung in  der industriellen Yenoertung elementaren Schwefels. Es wird 

auf die starkę Erhohung der Druckfestigkeit yon Beton u. Sandstein, die durch 
Tranken mit.fl. S eintritt, hingewiesen. Ferner sind Verss. in Angrifł' genommen 
worden, die Erhaltung von IIolz durch Tranken mit S zu erreichen. Im Gemische 
mit feingemahlener Kohle bildet S eine widerstandsfaliige M. (,,Lavasul“) zur Herst. 
von Tanks u. sonstigen Behiiltern von Chemikalien. Lavasul schm. bei 110°, wider- 
steht der Einw. li. FeCl3-Lsgg., yieler verd. Sauren, einschlieBlich HF, von SnCl4-Lsg. 
Es wiegt etwa 125 lb. auf den KubikfuB. (Mining and Metallurgy 5. 440. 1924.) R(J.

Clifford D. Carpenter und Joseph. A. Babor, D as Konzentrieren verdiinnter 
Salpetersaure. Vft‘. haben ihre fruheren Unterss. (Chem. Metallurg. Engineering 27. 
121; C. 1922. III. 955) ausgedehnt auch auf hoher konz. H N 0 3 (dest. unter Zusatz 
eines wasseranziehenden Mittels, konz. H 2S 0 4) u. zu dem Zwecke das terniire 
System H N 0 3—H2S 0 4—H ,0  eingeliend untersucht. Die Ergebnisse sind in 1 Tabelle 
u. 5 Schaubildern zusammengefaBt. Sie liefern eine sichere Grundlage zur Best. 
aller Dampfflussigkeitsgleichgewichte in HNOS-Konzentrationsturmen. (Chem. 
Metallurg. Engineering 31. 260—62. 1924. Columbia, Univ.) IIO h le.

F. C. Welch, Verhi?iderung der Ausblilhungen au f Gips. Sie konnen auf Gips 
nach seiner Verarbeitung entstehen aus 1. Salzen, die sich entweder in dem An- 
machwasser oder dem Gips selbst finden, oder es bildet sich ein 1. Salz bei der 
Verarbeitung des Gipses aus einem unl. oder einem zerflieBlichem Salze. Wl. 
Salze, wie Gips selbst u. CaC03, konnen sich auf der Oberfliiche bilden, wenn W. 
standig die Gipsmasse durchdringt oder sich auf der Oberfliiche wiederholt kon- 
densiert. Man kann solche Ausbliihungen yerhindern durch Zugabe von Leim 
zum Gips beim Yermahlen oder beim letzten Gliitten nach der Verarbeitung sowie 
von Destrin (‘/a°/o) °der Gummiarabicum (1/2°/0) zum Anmachwasser, ferner durch 
Ubermalen der Oberfliiche oder durch Abstellen des Wasserzulaufes. (Chem. 
Metallurg. Engineering 31. 263—64. 1924.) R O i i l e ;

General Chemical Company, New York, Gastnischung fur die Ammoniak- 
synthese. Eine Gasmischung, welche 1 Teil N 2, 3 Teile eines Gemisches yon Hs u. 
CO u. eine ausreichende Menge Wasserdampf enthalt, wird iiber einen Katalysator fiir 
die Umsetzung zwischen CO u. H20  geleitet. Der Katalysator befindet sich innerhalb 
eines gcschlossenen Raumes, dessen Temp. durch Erhitzung der Gasmischung mittels 
eines Gasbrenners mit regelbarer Luftzufuhr auf der erforderlichen Hohe (etwa 
550°) gehalten wird. Das den Katalysatorraum yerlassende Gasgemisch wird durch 
Warmeaustauschyorr. geleitet, in denen es frische Gasmischung yorwSrmt. (Schwed.
P. 55502 yom 2/11. 1918, ausg. 6/11. 1923. A. Prior. 3/11. 1917.) K D h lin g .

General Chemical Company, New York, Gasmischung fur die Ammoniak- 
synthese. Zur Befreiung der fiir die Ammoniaksynthese bestimmten Gasmischung

VII. 1 . 18
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von noch yorhandenen geringen Mengen.CO wird die Mischung unter holiera Druck 
erhitzt u. in diesem Zustande einem Injektor zugefuhrt, welchem gleichzeitig eine 
h. L sg. von NaOH unter starkom Druck zugeleitet wird. D ie aus dem Injektor 
geworfene Mischung gelangt in einen mit GuBeisenstuckchen gefuliten Skrubber, 
den sie in der Richtung von oben nach unten durchliiuft u. von diesem in einen 
Behalter, in welchem sich die h. NaOII sammelt. D iese wird unter Erganzung 
yerbrauchter Anteile in den Betrieb zuriickgefuhrt. Das Gasgemiscli wird in einem 
Kuhler von mitgerissenen Wasserdampfen befreit. (Schwed. P . 55503 yom 2/11. 
1918, ausg. 6/11. 1923. A. Prior. 3/11. 1917.) K O h lin g .

Synthetic Ammonia & Nitrates. Ltd., Stockton-on-Tees, ubert. von: L. E. 
Greatbouse, W ashington, Sabełersaure. Man katalysiert ein Gemisch yon NEL, u. 
Os oder Luft u. regelt die Kiihlung der gel. Stickosyde wuhrend das Gemisch nocli 
unter Druck steht. (E. P. 221513 vom 6/9. 1924, Auszug yeroff. 5/11. 1924. Prior. 
6/9. 1923.) _ _ K a u sc h .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik (Erfinder: Eritz Winkler), Ludwigs- 
liafen a. Rh., Herstellung bestandiger, wasseriger, kolloidaler Losungen von Metalloiden, 
dad. gek ., daB man die Lsgg. der Metalloide in CS._, mit W . oder wss. Lsgg. in 
Ggw. von Schutzkolloiden yermisclit u. den CS2 entfernt. — Die Entfernung des 
CS2 kann durch maBiges Erhitzen, einen indifterenten Gasstrom oder beide Mittel 
erfolgen. Das Schutzkolloid oder gleichzeitig mehrere Schutzkolloide konnen der 
Ausgangslsg. oder dem W . zugefugt werden. D ie kolloidalen M etalloidlsgg., be- 
śonders von S, Se, P  u. A s sind sowohl pharm azeut., ais aueh fiir die Schadlings- 
bekampfung wertyoll. Beispiele sind angegeben fiir die Herst. von kolloidaler S-Lsg., 
unter Zusatz von Seifenlsg. ais Schutzkolloid, der aueh andere Schutzkolloide, wie 
Saponin, lysalbinsaures N a, zugefugt werden konnen, — sowie einer kolloidalen 
P -L sg., in Ggw. von Tiirkischrotol erhalten, milchigweiBe, beim Verd. mit W . be- 
stiindige Emulsionen liefernde PI., die nach dem Austreiben des CS2 im Dunkeln 
phosphoreszierende Dampfe entwickelt. (D. R. P. 401049 KI. 30h vom 14/8.1921, 
ausg. 25/8. 1924.) S c i io t t l a n d e r .

Earbenfabriken vorm. F. Bayer & Co., Leverkusen b. Coln, Kieselsauregel. 
Man fuhrt ein unl. Silicat (z. B. Schlackensand) mit Saure in Kicselsauresol iiber, 
trennt es von dem Riickstand, liiBt es gelatinieren, preBt es ab, wiischt u. trocknet 
es. (E. P. 221487 vom 15/8. 1924, Auszug yeroff. 29/10. 1924. Prior. 3/9. 1923.) K au.

Monroe-Louisiana Carbon Company, Monroe, ubert. von: Chauncey Matlock, 
Brooklyn, Ruficrzmgung. In einer geraumigen Kammer werden kohlenwiisserstoff- 
lialtige Gase, yorzugsweise Naturgas, mittels zur yolligen Verbrennung unzureichender 
Luftmengen yerbrannt, welche mittels Ventilators unterhalb der nahe dem Boden 
der Kammer angeordneten Brenner zugefuhrt werden. D ie Yerbrcnnungserzeugnisse 
werden vom oberen Teil der Kammer mittels Saugyorr. abgezogen, in engen mit 
W . bespriihten Rohren gekuhlt u. durch Kammern geleitet, in denen der entstandene 
RuB entweder in Sacken gesammelt oder elektr. niedergeschlagen wird. (A. P. 
1508367 vom 5/1. 1921, ausg. 9/9. 1924.) K u h lin g .

Societe Nationale dTndustrie Chimiqne en Belgiąue, Brussel, Gewinnung 
von Alkalisulfiden. (D. R. P. 405311 KI. 12i yom 23/1. 1924, ausg. 30/10. 1924.
F. Prior. 23/1. 1923. — C. 1924. I. 2625.) K a u sc h .

August Griebel, Gladbeck, Klaren von Kalkmilcli, besonders zur Verwendung 
zur Ammoniakdest., dad. gek., daB die zuyor in einem Ruhrwerk zubereitete Kalk- 
inilch mindestens in zwei Behalter hintereinander iibergeleitet u. in jedem yon 
diesen entsprechende Zeit unbewegt stehen gelassen w ird, so daB sich in beiden 
BehSltern unl. Bestandteile absetzen konnen, im zweiten Behalter fem er aber aueh 
dureb zweckmaBige Erhohung der Temp. auf yorzugsweise 80—90° eine Auf- 
schlammung noch ungel. Kalkteile stattfindet, woran sich in an sich bekannter



1 9 2 5 .  I. HVI. G l a s ; K e e a m i k ; Z e m e n t  B a u s t o f f e . 2 7 5

W eise ein weiterer ReinigungsprozeC im DurchfluBfilter o. dgl. ansehlieBen kann.
— 2. Einrichtung zur Ąusiibung das Verf. gemiiB Anspruch 1, dad. gek., daB zwei 
Kliirbehiilter derart ineinander gesetzt, insbesondere konzentrisch angeordnet sind, 
daB die Kalkmileli sie liintereinander durchflieBen muB u. einer yon diesen mit 
Erwiirmungsyorr., z. B. Ileizscblangen, yersehen ist u. zweckmaBig eine Dampf- 
strahlbrause o. dgl. in Niihe des Bodens mindestens eines der Behalter yorgesehen 
ist. zur Reinigung desselben, gegebenenfaOs auch zum Aufwirbeln abgesetzter Kalk- 
teile. (D. R. P. 402853 KI. 1 2 k vom 7/3. 1923, ausg. 22/9. 1924.) K U u lin g .

Bruno Waeser, Berlin, Ileduktion von Magnesiumsulfat unter Verwendung von 
Erdalkalisulfid ais Reduktionsmittel, 1 . dad. gek., daB man das Sulfid-MgSO.,-Gemisch 
unter ŁuftabschluB gliiht, die abziehenden Schwefelosyde auffangt u. das zuriick- 
bleibende Gemisch von Kalk u. MgO fiir sich ycrwendet oder in an sich bekannter 
W eise mit MgCl2-Lsg. in reine MgO u. CaCl2 uberfiihrt. — 2. dad. gek., daB man 
an Stelle reiner Mg-Sulfate, wie Kieserit, Bittersalz u. dgl. Mg-lialtigc Kalirohsalze 
ycrw endet (D. R. P. 405458 KI. 12m vom  23/6.1923, ausg. 1/11. 1924.) K a u sch .

R. Jacobsson, Kagerod, Schweden, Tonerde. Man lost Al20 3-haltigen Rohstoff 
in h. H 2SO, solcher Konz., dereń W ., wenn sie vom Unlosliehen getrennt ist, beim 
Abkiihlen ais Krystallisationswasser gebunden ist. Dieses W. wird im Vakuum 
yerdampft, ohne daB das gebildete A l2(SO.,)3 schm. Dieses wasserfreie porose Prod. 
wird erhitzt, bis A120 3 groBer Porositiit zuriłckbleibt. (E. P. 221209 vom"'25/8. 
1924, Auszug yerćiff. 29/10. 1924. Prior. 29/8. 1923.) K a u sc ii.

VI. Glas; K eram ik; Zement; Baustoffe.
W. E. Rice und R. A. Sherman, D ic Bestimmung der Warmeverteiłung in 

keramischen Ofen. Methoden u. Formeln sind zusammengestellt, dic Wiirme- 
yerteilung u. Verluste an Wiirme zu messen. Vf. hofft, mit diesen Formeln zu 
einer gewissen Norm zu kommen, nach der die alten Ofen beurteilt werden u. 
neuzubauende die konstruktiyen Grundlagen erhalten konnten. (Journ. Amer. 
Ceram. Soc. 7. 738—63. 1924. Pittsburg, U. S. Bureau of Mincs.) B a u e r .

H obart M. K ran er, D ie Sillimanitbildung in  einigen typisclien Tonen. Nach 
kurzer Besprechung der bisherigen Ansichten iiber dic Eutstehung yon Sillimanit 
beim Erhitzen yon Tonen u. keram. Massen beschreibt Vf. seine Verss. an 5 ameri- 
kan. Kaolinen u. Tonen, bei denen er den Brechungsindex der yerschieden hocli 
erhitzten u. dann fein gepulyerten Materialien bcstimmte. Der Brechimgsindex 
nimmt beim Zerfall des Kaolinits in AL,03, S i0 2 u. H20  ab; aus der dann bei etwa 
600° eintretenden Erhohung des Brechungsindex schlieBt Yf., daB gleich nach dem 
Entweichen des Konstitutionsw. die Sillimanitb. beginnt, wiihrend mkr. nachweis- 
bare Krystalle erst- iiber 1100° auftreten. Es folgt eine kurze Bcschreibung des 
mkr. Aussehens der yerschieden hoch gebrannten Proben u. einige Hinweise auf 
den Zusammenhang zwischen der Sillimanitb. u. dem Erweiclien der Tone bei 
hohercn 1'empp. — In einem Nachtrag bespricht der Yf. seine Ergebnisse unter 
dem Gesichtspunkt, daB, wie neuerdings nachgewiesen wurde, die bisher fiir Silli
manit gehaltenen Krystalle nicht der Zus. AL,03-S i03, sondern 3Al20 3-2S i0 2 ent- 
sprechen. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 7. 726—34. 1924. A. C. Spaek  P ług  Co., 
Flint, Mich.) R ie k e .

J. L. Stuckey, D ie Entwasserungstemperatur von Pyrophyllit und Sericti. Die 
lem p. des Verlustes des Konstitutionswassers einiger wasserhaltiger Al-Silicate ist 
von Interesse beim Brennen von Tonen, in denen bei einem Gehalt an Beimengungen 
yerschiedener wasserhaltiger Al-Silicate die Erhitzungskurven yariieren. Es wurden 
liier zwei dieser Beimengungen, Sericit u. Pyrophyllit, auf yersehiedene Tempp. 
erhitzt u. ihr Gliihyerlust nach dem Vorbrennen auf die betreffende Temp. be- 
stimmt. Es stellte sich-heraus, daB Sericit das Maxńnum des Wasseryerlustes

18*
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zwischen 500 u. 600°, Pyropliyllit zwischen 600 u. 700° zeigte, u. daB bei 800u 
Sericit yollig wasserfrei war, Pyrophyllit aber erst bei 900°. (Journ. Amor. Ceram. 
Soc. 7. 735—37. 1924. Cornell, Geological Laboratory.) B a u e r .

A. V. Henry, D er elektrische W iderstand feuerf'ester Materialien. Es wurde
der elektr. Widerstand feuerfester Materialien, wie Schieferton, Kaolin, Magnesit,
Sillimanit, Quarzit, D iaspor u. Talk bei Tempp. von 300— 1500° bestimmt. Die 
Unterss. wurden in einer Stiekstoffatmospliare yorgenommen bei Mcssung der Er 
gebnisse mit einer Wheatstonschen Briicke unter Yerwendung eines 1000-phasigen 
W echselstroms von 45 V. Bei steigender Temp. fiillt mit Ausnahme des Magnesits 
der Widerstand. Bei groBerem Gehalt an Verunreinigungen wird der Widerstand 
geringer, doch ist der Prozentgehalt an Verunreinigungen nicht ausschlaggebend. 
D ie Verteilung u. Art der Verunreinigungen ist von EinfluB. (Journ. Amer. Ceram. 
Soc. 7. 764—82. 1924. Pittsburg, U. Ś. Bureau of Mines.) B a u e r .

Gertrud Kódder, Schćinebeck a. Elbe, Betrieb von Schachtofen, bei welchen 
der Brennstoff eine sich durch die ganze Schachthohe erstreckende, vom Brenngut 
umgebene Saule bildet, 1. dad. gek., daB der Brennstoff in yerbrennbaren Behaltern 
eiugebraeht wird, dereń ubereinandersteheude SeitenwSnde die Brennstoffsaule um- 
hiillcn. — 2. dad. gek., daB die brennbaren Behalter Boden besitzen, welche die 
Brennstoffsaule oft unterbrechen. — Die Asche bleibt in der Mitte u. yerunreinigte 
das Gut — Zement, Kalk, Gips u. dgl. — nicht. (D. R. P. 403310 KI. 80c vom 
21/9. 1923, ausg. 25/9. 1924.) K0HLING.

Philipp Rosenthal, Berlin, Gutbrennen von Porzellan in der oberen Brenn- 
kammer eines Bundofens unter Vorw8rmung des Gutes durch die abziehenden 
Feuergase der darunter liegenden Kammer, dad. gek., daB die Kiihlluft der unteren 
abgebrannten Kammer mit Wasserdampf beladen u. unter den Rost der in die 
W andungen der oberen Kammer eingebauten Feuerkiisten gefiihrt wird, so daB 
sich dort W assergas bildet. — Das Verf. gestaltet sich infolgo der zweckmSBigen 
Ausnutzung der Abhitze sehr wirtschaftlicli. (D. R. P. 402981 KI. 80c vom 25/6.
1922, ausg. 27/9. 1924.) KOel in g .

Charles A. Kraus, Worcester, V. St. A., Glaser. D ie Gliiser enthalten 60 bis 
70% S i0 2, 2,2—3,1% Ń a ,0 , 12—40% PbO u. 4,8—16,9% B2Os. Ihr Ausdelinungs- 
koeffizient betriigt 4 ,0-10- 0—4,95 -10 a. Sie sind leicht schmelzbar. (A. P. 1508455 
vom 13/10. 1920, ausg. 16/9. 1924.) K O iilin g .

Schott & Gen., Jena, Glaser, enthaltend neben SiO, 4— 18% B2Os , bis 10% 
A120 3 u. 3— 19% K.O. PbO oder BaO konnen in Mengen bis zu 35% zugegen 
sein. — Das PbO kann ganz oder zum T eil dureli Sbs0 3, das BaO durch CaO, 
MgO oder ZnO yertreten werden. (E. P. 219972 vom 25/7. 1924, Auszug yeroff. 
24/9. 1924. Prior. 3/8. 1923.) K C u lin g .

Kurt Becker, Berlin, Ilerstellung porzellanartiger Massen a u f kaltem Wege. 
Magnesium-, Aluminiumsilicat, Feldspat o. dgl. wird zerkleinert, mittels fluorlialtiger 
Fil. gel. u. unter Zusatz yon H3P 0 4 oder einer anderen Saure, gegebenenfalls unter 
Mityerwendung yon FarbstofF zu einem steifen Brei yerarbeitet. (Dan. P. 32777 
vom 7/7. 1922, ausg. 28/1. 1924.) K O h lin g .

W ilhelm Yershofen, Bamberg, Herstellung keramischer Erzeugnisse nach 
Patent 371593, dad. gek ., daB neben dem Zusatz des Fluoridanteils zu dem Ton 
noch Calciumsalze beigefiigt werden. — Es wird die yollige Erweichung der M. 
yermieden. (D. E. P. 403175 KI. 80b vom 28/7. 1923, ausg. 23/9. 1924. Zus. zu
D. R. P. 371593; C. 1923. II. 1109.) KttHLING.

Walter Blchards, Perth, Austr:ilien, Herstellung von Portlandzement aus 
kieselsSurereichem Kalkstein o. dgl. Kalkstein, welelier die fiir die Herst. von Port
landzement erforderliehe Menge S i0 2, aber kein oder nur wenig Al.,Oa enthalt,
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wird Bauxit oder Fe20 3 beigemischt. Die feingepulverte Mischung wird iu ublieher 
W eise gebrannt. (Aust. P. 5764 vom 23/2. 1922, ausg. 6/3. 1923.) K O h lin g .

Arnold Jacobs, Kopenhagen, Gie/ien von Formlingen aus Magnesiazement o. dgl. 
D ie M. wird in Formen mit glatten Innenwiinden, z. B. aus Elektrolytkupfer be- 
stehenden Formen mit policrten u. gut versilberten Innenwiinden vergossen u. nach 
dem Erharten, um sie loszulosen, stark u. plotzlich erwSrmt. (Dan. P. 33205 vom 
2/3. 1923, ausg. 12/5. 1924.) K O h lin g .

Jakob Mettler, Berlin, Yerfaliren zur Erzielung gesetzmajsiger Zummmen- 
setzungen der Mischungen und zu ihrer Aufbereitung fiir die Herstellung von Bau- 
stoffen und fertigen M orteln, 1. dad. gek., daB grobere Kornungen (Zuschliige) bis 
zu % Vol. gemisclit werden mit bestimmten Kornungen von der GroBe von Sieb 
5100 bis 6000 Durcbgang oder von 0,1 mm bis 0,005 mm. — 2. dad. gek., daB die 
grobere Kornung 1 mm nicht iibersteigt u. nicht unter 0,15 mm sinkt. — 3. dad. 
gek., daB ein Teil der Feinkornung vorgebrannt oder vorerhitzt wird. — Es kćinnen 
u. a. Holilsteine mit mehr ais 35% Hohlraum hergestellt werden. (D. B. P. 385213 
KI. 80b vom 23/3. 1920, ausg. 8/10. 1924.) K O hling.

Tennessee Copper & Chemical Corporation, New York, ubert. von: Andrew 
Miller Fairlie, Atalanta, V. St. A., Sirafienbdag. 70—90 Teile gepulverte minerał. 
Stoffe, w ie Sand, Steinmehl, Schlacke beliebiger Art u. dgl., 5—15 Teilc Asphalt 
oder Bitumen u. 5— 15 Teile melilfein gepulverte Kupferhochofen- oder -konverter- 
schlacke werden gemiseht u. die Mischung in iiblichcr W eise auf die zu belegenden 
StraBen aufgewalzt. Unter Kupferhochofen- oder -konverterschlaeke wird eine 
0,15— 1 % CuO enthaltende, im wesentliclien aus Calciumeisensilicat bestehende 
Schlacke yerstanden. Der Gehalt an CuO soli die Festigkeit der Asphaltschicht 
gunstig beeinflussen. (A. P. 1505880 vom 19/4. 1923, ausg. 19/8. 1924.) K O h lin g .

Johannes Justinus Bergsma, Niederlandisch-Indien, Nichtbrennbare Isolier- 
masse. Man vermisclit pulverisierte Baumrinde mit Zement u. Infusorienerde u. 
versetzt dann mit Melasse. (F. P. 555477 vom 28/8. 1922, ausg. 30/6. 1923. Holi. 
Prior. 12/9. 1921.) ’ F ra n z .

VH. A grikulturchem ie; D iingem ittel; Boden.
Ch. Brioux, Ein/lufi des ais Diingemittel benutzten Harnsto/fs au f die Reaktion 

des Bodens. Theoret. muBte B arnstoff zuerst alkalisierend, dann acidifizierend auf 
den Boden wirken. D ie Versuchsergebnisse (Tabelle im Original), die durch Mischen 
von je  500 g  Erde (18% Feuchtigkeit) mit einer 0,1 g  N 2 entspreclienden Menge 
Harnstoff, (N lIi)2SOi oder N aN 03 erhalten wurden, bestatigen diese Annahme. 
(C. r. d. l’Acad. des sciences 179. 915—17. 1924.) H a b e r la n d .

Densch und Kunnius, D er Einflu/} des Wassergehaltes des Bodens zu ver- 
schiedenen Zeiten da- Wachstumsperiode a u f E rtrag, Yerhaltnis von K om  zu Stroh 
und AufnahMe der Nahrstoffe, namentlich der Phosphorsaure bei Hafer. Nach Ergeb- 
nissen von GefaByerss. kann sich die Zeit fiir die Aufnahme der P 20 5 beim Hafer 
etwa bis zum Heraustreten der Rispen erstrecken. D ie bis daliin aufgenommene 
Pa0 5 wird unter giinstigen W asserverhaltnissen noch fur den Kornertrag voll aus- 
genutzt, Auch die K20-Aufnahme erfolgt iihnlich wie die der P20 5. Wurde ein 
anfangs herrschender Wassermangel noch wahrend des Schossens beendet, so ver- 
mochte der Hafer bis zur Rispenbildung noch nachtriiglich ebenso viel KsO dem 
Boden zu entnehmen, ais bei dauernd giinstigen Wasserverhiiltnissen. Dagegen 
war eine volle N-Entnahme nicht mehr moglieh, selbst wenn der Wassermangel 
schon friihzeitig wiihrend des Schossens beendet wurde. (Landw. Vers.-Stat. 103. 
91—102. 1924. Landsberg a. W ., Landw. Vers.- u. Forschungsanst.) B e r ju .

S. Winogradsky, U ber die Untersuchung der Anaerobiose in der Ackererde. 
(Ygl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 179. 367; C. 1924. II. 1847.) Um die Entw. von
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Aeroben (Azotobacter I) u. Anaeroben (Amylobacter .i l)  im Ackcrboden zu unter - 
suchen, wurden Glasrohren von 5 cm Durclimesser u. verschiedcner Lange mit 
verschieden feuchtcn Proben ein u. dcrselbcn Ackercrde beschickt. D ie untere 
Offnung der Rohre war mittels paraffinierten Korkstopfens, die oberc durch einen 
Wattebausch verschlossen; ais C-Quelle wurden 0,5—1 % Mannit oder Glucose zu- 
gegeben; die Rohren wurden 3 Tage bei 28° aufbewahrt. Ergebnisse: Erde mit 
15,5°/0 Feuchtigkeit: reicliliches V. von I  bis zur Tiefe von 23 cm, yon da ab 
wenig I I ;  mit 18% Feuchtigkeit: I  bis 18 cm Tiefe, dann I I ;  mit 20,4% Feuchtig
keit: deutlicher Buttersituregeruch in den unteren Scliichten, I I  tritt schon 4 bis 
5 cm unter der Oberfliiche auf; mit 23% Feuchtigkeit; nach 12 Stdn. ist die Erde 
durch Gasentw. gelockert, dcutlicher Gerucli nach Buttersiiure an beiden Enden 
der Rohre, I I  flndet sich auch an der Oberfliiche, reichlich diclit darunter. Diese 
Ergebnisse, sowie glciche mit einer noch feuchtereu Erde, zcigen deutlich, daB das 
Vorherrschen der einen oder antleren Baktcrienart durch meteorolog. Yerhaitnisse 
bedingt wird. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 179. 861—63. 1924.) H ab eb lan d .

E. Blanek und E. Alten, Beitrdge zur Kcnnzeiclinung und Unterscheidung der 
Roterden. In einer krit. Besprechung der bisher veroffentlichten Verss., die der 
Gruppe der Roterden zugeliorendcn BB. zu cliarakterisieren, legen Yff. die Tat- 
sachen dar, welche eine sichere Unterscheidung dieser Boden liinsichtlich ilirer 
Beschaffenheit, ihres V., ihrer Entstehung usw. erscliweren. A uf Gruńd der 
Unterss. anderer Forscher u. von B LAN CK u. D ob rescu  (Landw. Vcrs.-Stat. 84. 
427; C. 1914. II. 800) ermittelten Vff., daB die Best. der in HCI 1. Sesquioxyde des 
F e u. A l u. des Mengenyerhiiltnisses beider, in Yerb. mit der Best. der Iiygro- 
skopizitiit zu besseren Unterscheidungsmerkmalen fiihren kann. Eine systemat. 
Zusammenstellung der gewonnenen Ergebnisse ermiiglichte eine ungezwungene 
Gruppierung der trop. u. subtrop. Erden. (Landw. Vers.-Stat. 103. 41 — 72. 
1924.) B ebju .

E. Blanek und E. Alten, Erperimentelle Beitrdge zur Entstehung der Meditcrran- 
Roterde. Zur Nacbpriifung der in einer fruheren Abhandlung (Landw. Vers.-Stat. 
89. 455; C. 1918. I. 766) entwickelten Theorie der Entstehung der Mediterran- 
Roterde werden die Losliclikeitsyerhiiltnisse der Hauptkomponenten der fur diese 
Erden in Frage kommenden „ Muttergesteine“ CaCO0 u. MgC03 im Kalkstein, 
Dolomit u. Magnesit in CO»-haltigen W ., in Fe-Lsgg. u. in Humuslsgg. untersuclit, 
u. stark verd. Fe-Lsgg. verschiedcner Art mit oder ohne Schutzwrkg. auslosendem  
Humus in W ecliselwrkg. mit Kalk, Dolomit u. Magnesit gebracht. Ggw. lcolloider 
Humussubstanzen kann selbst bei Anwesenlieit yon Kalk usw. die Ausfallung des 
F e verhindern. Bei Sickerungsyerss. mit Fe-Lsgg. wurde gefunden, daB ohne 
Humus das Fe sofort auf der Oberfliiche der Carbonatgesteinc ausfallt mit Humus 
aber in die Gesteinspulyer eindringt. Rohhumusbedeckung hatte dagegen keincn 
EinfluB auf die Ausscheidung des Fe aus den Lsgg., woraus lieryorgeht, daB der 
Humns nur im lcolloidal gel. Solzustande diese Schutzwrkg. ausiibt. (Landw. Vers.- 
Stat. 103. 73—90. 1924.) B ee.tu .

J. C. Geiger und H . Benson, Starkę ortliche Yerteilung der Bacillus-Botulinm- 
sporen und die wahrschcinlichsten Beziehungen eingemachtcr Fruclite zu den be- 
sprochenen Typen. Wiihrend in Bodenproben einer Form nur B. botulinus B. ge
funden wurde, cnthiclten die yon demselben Boden stammenden eingemachten 
griinen Bohnen u. Maiskorner B. botulinus A. Vf. glauben, daB beide Typen des 
Bacillus im Boden yorhanden waren, aber die Ihnen gebotenen Niihrstoffe u. Be- 
dingungen der Entw. das Wachstum der A-Form begiinstigte u. daher die B-Form 
unterdriickt wurde. Durch Impfyerss. mit diesen Bodenproben u. Friichten wurde 
diese Ansicht bestiitigt. . (Pub. Health Rpts. [U. S.] 38. 1611— 15. 1923; Exp. Stat. 
Rec. 50. 365.) ' B e r ju .
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Howard E. Middleton, D as Bodenbindungsvermdge>i der Kolloide beeinflussende 
Faktoren. Zur Best. des Bodenbindungsyermogens der Kolloide wurde zuniichst 
durch Vorverss. der „krit. Feuehtigkeitsgehalt11, d. h. die Wassermenge festgestellt, 
bei welcher eine konstantę Bodenmenge, bezogen auf Trockensubstanzgewicht, 
unter einem genau 1 Min. andauernden Druck von 2000 lbs pro qu Zoll den 
kleinsten Eaum einnimmt u. nach Zusatz der so bestimmten Wassermenge aus dem 
Bodenmaterial Briketts von 25 mm Durchmesser u. 25 mm Hohe in gleicher Weise 
w ie bei den Vorverss. hergestellt, welche yorsichtig yorgetrocknet, dann 18 Stdn. 
bei 110° getrocknet wurden. Nach dem Erkalten wurde die Bruchfestigkeit dieser 
Briketts mittels des OLSEN-Uniyersalapp. bestimmt. Der Kolloidgehalt wurde nach 
dem Verf. yon G ile  (U. S. Dept. Agr. Buli. 1193 vgl. R o b in so n , Journ. Physical 
Chem. 26. 647; C. 1923. II. 564) festgestellt. Die Best. der Bruchfestigkeit der 
Bodenbriketts ergab zwischen der Belastungsgrenze, bei welcher die Briketts defor- 
mierten L  u. den in % ausgedruckten Kolloidgehalt C die Beziehung L  —  0,42 C'1,2ł. 
D ie Konstanten dieser Gleichung iindern sich mit den Eigenschaften der Kolloide 
u. der Bescliaffenheit der Mineralbestandteile des Bodens. Miscliungen von Kol- 
loiden u. Sand zeigten, daB mit abnehmender durchschnittliclier KorngroBe des 
Sandes das Bindungsyermogen der Kolloide zunimmt, doch war die Zunahme nicht 
der Abnahme der KorngroBe proportional. (Journ. Agricult. Research 28. 499—513. 
1924. U. S. A., Dep. o f Agric.) B e r ju .

H. R. Rosen, D ie Bckampfung der Nafsfaule von Baumwollsaaten durch die An- 
wendung von TJsjndun. In einem Felde, wo die Krankheit infolge starker Regen- 
fallc sich haufte, blieb sie in den Reihen, die fur je 1 QuadratfuB mit 1 Gallone 
0,25°/oig. Uspulunlsg. behandelt waren, aus, wahrend sie in den anderen sich weiter 
ausbreitete. Erreger war nach mkr. Unters. in den meisten, wenn nicht allen Fallen 
Rhizoctonia. Nachteilige Folgen der Uspulunbehandlung waren nicht zu erkennen. 
(Science 60. 384. 1924. Uniy. o f Arkansas.) S p ie g e l .

K. Sampson, Samenbehandlung gegen Getreidebrand. Vf. empfiehlt ein Gemisch 
von CuSOt -Anhydrid u. CaC03. Loser Hafcrbrand wurde yollstandig durch Be- 
sprengen des Hafers mit einer verd. Formalinlsg. 1 pint zu 40 gal W . yernichtet. 
Doch muB, um Keimschaden zu yerhiiten, die Saat bald nach der Behandlung 
untergebracht werden. (Welsh Plant Breeding Sta. Aberystwyth [Bul.] Ser. C. 3. 46 
bis 54. 1921—22; Exp. Stat. Rec. 50. 347.) B erju .

A. Morgen, C. Windheuser und Elsa Ohlmer, Weitere Versuche iiber den Ftr- 
satz von Eiweifi durch ITarnstoff bei Milchłieren. Die dicsjiihrigen, im groBeren 
MaBstabe ausgefiihrten Fiitterungsyerss. an Scliafeu u. Ziegen, bei denen der Harn- 
stoff einmal ais Zulage zu einem eiweiBarmen u. das andere Mai zu einem ciweiB- 
reichen Grundfutter yerfuttert wurde, fiihrten im wesentlichen zu densclben Er: 
gebnissen wie friiher (ygl. Landw. Yers.-Stat. 99. 359; C. 1923. I. 484). Daneben 
wurden aueh Verss. mit Ammonacetat u. einem eiweiBreiclien Futtermittel, Soja- 
kuchensclirot, angestellt. Ahnlich wie oben wurde in der Mehrzalil der Falle die 
Milchmenge durch Beifiitterung yon Ammonacetat yerringert, dieser Ausfall aber 
meist durch Erhohung des Milchgehaltes niclit nur an Fett, sondern aueh an 
Troekensubstanz u. N  mehr ais ausgeglicheu. In Ubereinstimmung mit S c iieu n er t  
u. seincn Mitarbeitern (ygl. Bioeliem. Ztsehr. 133. 137; C. 1923. III. 464) folgern 
Vff., daB die Beeinflussung der Milchzus. durcli HarnstofF wahrscheinlich einer 
Reizwrkg. auf die Milchdriisen zuzuschreiben ist. (Landw. Vers.-Stat. 103. 1—40.
1924. Hohenheim, Landw. Yers.-Stat.) B erjo.

Theodor Schweizer, Dresden, Ealtbarmachung safłiger Massenfuitermittel 
mittels des elektńschen Stromes. Das Futter wird nach Yerletzung der Epidermi?
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.(durch Zerklcinern, Zerquetschen, Zerreiben o. dgl.) der Stromwrkg. ausgesetzt 
(Oe. P. 96803 vom 30/8. 1921, ausg. 10/5. 1924. D . Prior. 30/8. 1920.) K ausch .

Erie Hannaford Richards und Henry Brougham Hutchinson, Harpenden, 
und Agricultural Developments Company (Pyrford) Ltd., London, Diingemittel. 
Stroh, Mais-, Reis-, Zuckcrrohrabfiille, Laub u. dgl. werden mit Kalkstickstoff, ge- 
trocknetem Blut u. dgl. u. gegebenenfalls Rohphospliaten oder Thomasmelil u. CaC03 

gemischt, angefeuchtet u. unter Luftzutritt der Yergiirung iiberlassen. (E. P. 219384 
vom 23/4. 1923, ausg. 21/8. 1924.) K U iilin g .

Masao Igawa und Asahi Garasu Kabushiki Kaisha, Tokio, Diingemittel. 
Stickstoffhaltigc Diingemittel werden mit kolloiden anorgan. Stoffen, mit Ausnalime 
von Magnesiumsilicat gemischt, z. B. mit kolloidem A120 3, MgO, A l2(S i03)3 u. dgl. 
D ie Menge des Zusatzes hangt mehr von der Bescliaffenheit des Bodens ais von 
der Art des Stickstoffdiingers ab, ist aber stets gering. (E. P. 219748 vom 29/1.
1923, ausg. 28/8. 1924.) KOhling .

E,. H. Hooyer Laboratories, iibert von: R,oy H. Hoover, Freeport, Y. St. A.,
Dungemittel. Schlecht riechende Diingemittel, besonders Schlaehthofabfalle, werden 
mit etwa 1% einer Misehung von Terpentinol, syntliet. Wintergriinol u. Sternanisol 
versetzt, wodurch ihr iibler Geruch beąeitigt werden soli. (A. P. 1509062 vom 
29/12. 1919, ausg. 16/9. 1924.) K U h lin g .

Th. Roemer, Halle a. S., Saatgutbeize, besteliend aus Al-Formiatlsgg. — Al-Formiat 
ist schon in einer Verd. von 0,2°/o imstande, Pilze abzutoten. Eine merkbare Schiidi- 
gung der Keime stellt sich erst bei 0,5% ein- (D. R. P. 401294 KI. 451 vom 17/8. 
1922, ausg. 1/9. 1924.) . S c h o tt la n d e k .

Saccharin-Fabrik, Akt.-Ges. vorm. Fahlberg, List & Co., Magdeburg-Siid- 
ost, Iierstellung von ScTiadlingsbekampfungsmittdn aus Gctreide, dad. gek., daB man 
das Getreidc nach Quellung u. Rostung mit 1. Giften, z. B. Stryclininnitrat, be- 
handelt. — Durch die Quellung des Getreides in W . u. naehfolgendc schwache 
Rostung erfolgt eine Sprengung der UuBeren Scliichten des Getreidekorncs an ver- 
schiedenen Stellen u. eine solche Veriinderung der Struktur, daB nunmehr Giftlsgg., 
wie Strychnin u. AssOs , das Getrcidekorn durchdringen, das nach Trocknung bei 
ca. 40—50° mit einem Farbstoff gefiirbt wird, eine durchaus sichere Giftwrkg. bietet 
u. von Mfiusen u. anderen Nagern gem  angenommen wird. (B. R. P. 402618 
KI. 451 yom 28/12. 1921, ausg. 15/9. 1924.) S c u o t t la n d e r .

Paul Lehnert, Bliesdalheim, Saargebiet, M ittel zur AbtStung von Blutldusen, 
bestehend aus fiir diesen Zweck an sich bekannten Atzstoifen, w ie Na^C03, WeiB- 
kalk u. Carbolineum, dad. gek., daB diese Stoffe mit zusammengeschmolzenen tier. 
u. pflanzlichen Fetten vermischt sind u. in an sich bekannter W eise A. u. unter 
Umstfinden auch RuB zugesetzt ist. — Es entsteht durch den Zusatz der Fettstofte 
eine leicht auftragbare, u. weder vom R egen, noch durch Sonnenbrand von den 
mit ihr behandelten Apfelbaumen entfernbare M. Der zugesetzte RuB dient zur 
Farbung, der A. zur Konseryierung der M. Man mischt z. B. Schweinefett, Pferde- 
fett, Rinderfett, Heuschreckenfett, Pflanzenol, Ca(OH)2, Ną,COs, Carbolineum, A. u. 
etwas RuB miteinander. (D. R. P. 405152 KI. 451 vom 24/5. 1921, ausg. 27/10.
1924.) SCUOTTLANDER.

Walter Heerdt, Frankfurt a. M., Insektciweriilgungsmittel. Man liiBt fl. HCN
von 95— 100% durch porose Stoffe, w ie Kieselgur, Diatomit oder Absorptionskolile, 
absorbieren u. fiillt das pulverformige Prod. in W eiBblechbuchseu, die dicht vcr- 
schlossen werden. D ie GroBe des GefaBes wird so bemessen, daB der Inhalt eines 
oder mehrerer GefSfie zur Begasung des von den Insekten zu befreienden Raumes 
ausreicht Ein mit Gasmaske yersehener Arbeiter offnet die Buchse in dem Raum 
u. streut • das Pulver in diinner Schicht aus, wobei die HCN in kurzer Zeit ver- 
dampft. Um Zerss. der HCN zu verhindcrn, kann man ihr stabilisierende Mittel, wie
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H sS 0 4 oder OxalsSure, zusetzen, sowie Beizstofłe, w ie Chlorameisensiiuremethylester 
oder halogeniertc KW-stoffe. (A. P. 1502190 vom 9/6. 1923, ausg. 22/7. 1924.) Scho.

E. Merck und Wilhelm. Eichholz, Darmstadt, Parasitenvertilgungs- und Den- 
infektionsmittel, gek. durch eine Lsg. von fettsauren Salzen des Cu in Paraffin, A. 
oder anderen organ. Losungsmm., mit Ausnalime von Phenolen oder Kresolen. — 
Z. B. wird Cu-Oleat in fi. Paraffin oder Vaselinol unter Erwarmen gel. u. filtriert. 
Dem abgekiihlten Filtrat kann man gegebenenfalls Aceton u. Tetralin zusetzen. 
Das Mittel totet nicht nur die Parasiten selbst, sondem auch dereń Eier schnell 
ab. Kurze Zeit nach seiner Anwendung sind alle Nissen oder Eier im Innern 
blaugriin angefarbt, woraus sich die Fahigkeit des Mittels ergibt, die Chitinhiille 
zu durclidringen. Besonders wirksam ist es gegen die Acarusraude des Hundes. 
D ie auBerordentlich tief in dic Haut eindringende Acarusmilbe wird mit Sicherheit 
durch eine alkoh. Lsg. von fettsaurem Cu abgetotet. Verss. haben fem er ergeben, 
daB auch Bakterieu aller. Art in kurzer Zeit abgetotet werden, so daB das Mittel 
sich auch zur Desinfektion vcrwenden liiBt. (D. E. P. 401413 KI. 451 vom 14/2.
1922, ausg. 3/9. 1924.) Schottlandek.

Maschinenfabrik und Muhlenhau-Anstalt Hugo Greffenius, Frankfurt a. M., 
Verfahren zur Bekampfung der Mehhnolten, dad. gek., daB dic in bekannter W eise 
auf Bakteriennahrboden gezuchteten Erreger der Schlaffsucht mit Mehl angeteigt, 
die entstehenden Kuchen nach Art der Mazzeherst. getrocknet werden, dieses her- 
gestellte Trockenprod. fein vermahlcn u. in einem bestimmten VerhSltuis mit Mehl 
gemischt wird, welchćs in der von den Melilmotten zu befreienden Muhle zerstaubt 
wird. — Durch das Anteigen der Bakteriennahrboden mit Mehl werden dic Erreger 
der Schlaffsucht dauernd yirulent erhalten. D ic. Zerśtiiubung des [vermahlenen 
Trockenprod. in den vcrschiedenen Mascliinen, Elevatoren u. Winkeln der Muhle 
erfolgt durch eine besondere Yorr., die in der Patentsclirift uaher erlautert ist. 
(D. B,. P. 401651 KI. 451 yom 16/6. 1922, ausg. 6/9. 1924.) S c d o tt la n d e r .

Louis A. Eberhardt, N ew  York, V. St. A ., Batteiwertilgungsmiłtel. Meer- 
zwiebeln werden mit Paraffiuol auf 85—95° crhitzt, das Geniiscli in gecigneten 
Vorr. zerklemert u. zu Pasteu, Pilleu oder Kuchen geformt. Gegebenenfalls kann 
man dem Paraffinol Salicylsaure, Nelkenol, Pimentol oder Ba-Salze zusetzen. (A. P. 
1506575 vom 11/12. 1922, ausg. 26/8. 1924.) S c h o tt la n d e r .

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M., Vcrfahren zum Yer- 
tilgen von hohlenbewohncnden Schadlhigen, wic Batten, Miiusen, Ilamster, dad. gek., 
daB man am Aufenthaltsort der Schiicllinge W . auf solche P- Verbb., die mit W . 
PH 3 cntwickeln, zur Einw. bringt. — Z. B. streut man die P Y erb ., wie PSC%, 
^jBa-j oder P 2Mg3 in die von den Tieren bewohnten Loclier hinein u. verschlieBt 
darauf die Locher. Durch die Feuchtigkeit der Erde zers. sich das Phosphid u. 
der entwickelte PI13 totet die Tiere oder veranlaBt sie, sich aus der Erde heraus- 
zuarbeiten, so daB sie entweder getotet werden konuen oder doch alsbald den ein- 
geatmeten Gasen erliegen. Hat der Boden nur geringe Feuchtigkeit, so kann man 
durch Einfuhrung von W . in die Locher die PH 3-Entw. besclilcunigen. Der aus 
Ca(OH)2, Ba(OH)j oder Mg(OH)a bestehende Buckstand ist fiir die Pflanzen yollig 
unschadlich. (D. B,. P. 401778 KI. 451 yom 3/6. 1919, ausg. 9/9. 1924.) S c h o t t l .

Georg Steindl, Miinchen, Sperlingsverłilgungsmittel, dad. gek., daB ais An- 
lockungsmittel ticr. Mist, am besten Pferdcmist dient, dem ein Vcrtilguugsmittcl 
einyerleibt is t, welehes durch Behandeln von geschroteten Getreidekomem (am 
besten Hafer) mit einem todlich wirkenden Giftstoff, z. B. 0,5% Strychnin oder 
1% AsjOj, u. einem scliwach gelb fSrbenden FarbstofF, z. B. Curcuma, Metliylorange, 
erhalten wird. — Der mit den yorbchandelten Kornern ycrsetzte Pferdemist wird 
in nicht zu groBen Haufen au von den Sperlingen stiindig aufgesuchten Ortlich- 
keiten unter den zur Yermeidung einer Gefahrdung von Hausgefliigel notigen Yor-
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sićhtsmaBregeln ausgelegt. Durcli die Fiirbung der Haferkorner gewinnen diese 
so groBe Ahnlichkeit mit den normalerweise im Pfcrdemist enthaltenen Korner- 
resten, daB der Sperling sie mit solclion yerwechselt u. unbedenklich aufnimmt, 
wiihrend er anders gefiirbte Korner yerschmiiht. (D. R. P. 403147 KI. 451 vom 
18/2. 1922, ausg. 23/9. 1924.) Sc iio ttl a n d e r .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Levcrkuscn b. Koln a. Rh., 
Ycrfahren zur Haftfahigmachung von Pflanzenscliutzmitteln, dad. gek., daB diesen 
BaSOi oder Stoffe zugesetzt werden, die bei Ggw. von W . BaSO., zur Ausfallung 
bringen, mit oder oline Beigabe inerter Stoffe. — Die beste Wrkg. wird crreielit, 
wenn man friscli gefiilltes B aS 0 4 ycrwendet oder dieses unmittelbar in der Spritz- 
fliissigkeit oder bei Pulyern nach der Verstiiubung u. nach der Lsg. in Tau oder 
Regen zur Ausfiillung bringt, z. B. durch Einw. von MgSO., auf BaCl, in Ggw. 
von W . Um die Schwebefiihigkeit des ausfallenden BaSO., zu erhohen, setzt man 
zweckmiiBig die Ba-Verb. im UberscliuB zu. Das BaSO., oder die zu seiner B. 
erforderlichen Sake konnen den yerschiedensten Pflanzensehutzmitteln, w ie As-Verbb., 
Cu-Acctat, mit oder oline Zusatz inerter Stoffe zugesetzt werden. D ie Praparate 
lassen sich ais Spritzbriihen oder Verstiiubungspulver yerwenden. (D. R. P. 401452 
KI. 451 vom 15/2. 1922, ausg. 3/9. 1924.) S c iio ttl a n d e r .

Citizens of the United State3 of America, iibert. von: Edwin C. E. Lord, 
W ashington, Bestimmung der Absorptionskraft von Boden. Eine Probe des zu 
untersuchenden lufttrocknen Bodens wird mit einer Menge einer Farbstofflsg. von 
bekanntem Farbstoffgelialt geschiittelt, welclie von der Bodenprobe yollig entfiirbt 
wird. D ie Mischung w ird.dann in ein durch Glaswolle u. eine daruber angeord- 
nete Filterscheibe yerschlossenes Filterrohr gegossen, das mittels Glassehliff in 
einem mit Kubikzentimeterteilung yerschenen Standzylinder befestigt ist, u. dann 
so lange Farbstofflsg. nachgegossen, bis diese beginnt, unentfiirbt abzulaufcn. 
(A. P. 1506351 yom 13/12. 1923, ausg. 26/8. 1924.) ' KOiil in g .

VIII. M etallurgie; M etallographie; M etallverarbeitung.
Committee for the application of oxygen or oxygenated air in metal- 

lurgical operations, Zusammenfassender Bericht iiber dic Ycrwendung von 0.2 in 
der Eisenindustrie u. der W irtschaftlichkcit der Betriebe. (Trans. Amer. Inst. 
Mining and Metallurg. Eng. 1924. Nr. 1377. 7— 15.) B ec k er .

W. S. Landis, Angereicherte L u ft in  der Metallurgie. Bespreehung der Ver- 
wendungsmoglichkeit yon 0 2 oder mit 0 2 angereicherte Luft in der Metallurgie 
yom wirtschaftlichen u. prakt. Standpunkt. Vorschliige iiber neue Verwendungs- 
gebiete in der Eisenindustrie u. bei der Metallurgie der Niehteisenmetalle. (Trans. 
Amer. Inst. Mining and Metallurg. Eng. 1924. Nr. 1377. 24—29. N ew  York.) B e .

Arthur G-. Mc Kee, D ie Ycrwendung von sauerstoffreicher Tjuft im  Gebldseofen. 
Vorteilc dieses Verf. Das Verhiiltnis C 0 2 : CO in den Abgasen wird erhoht. 
(Trans. Amer. Inst. Mining and Metallurg. Eng. 1924. Nr. 1377. 32—34. Cleyeland, 
Ohio.) B ec k er .

Charles Hart, D ie Verwendung von sauerstoffreicher L uft im  llochofen. GroBere 
W irtschaftlichkcit des Betriebes ais bei Verwendung yon reiner Luft. (Trans. Amor. 
Inst. Mining and Metallurg. Eng. 1924. Nr. 1377. 35—38a. Chester, Pa.) B e c k e r .

Sidney Comell, Yorschlag zur Yerujendung von Sauerstoff im  Frischofen. Vf. 
bespricht die 0 2-Bilanz u. gibt einen Kostenyoranschlag. (Trans. Amer. Inst. Mining 
and Metallurg. Eng. 1924. Nr. 1377. 39—46. N ew  York.) B ec k er .

Edmund B. Kirby’, Billiger Sauerstoff in der Metallurgie. Bespreehung der 
W irtscliaftlichkeit u. sonstigen Yorteile sowie der Wiirmebilanz bei Ycrwendung 
yon 0» im Hochofen- u. im FrischherdprozeB sowie im Blei- u. KupfergeblSse-
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ofen. (Trans. Amer. Inst. Mining and Metallurg. Eng. 1924. Nr. 1377. 58—78.

C. S. W itherell, JBerechmng des' thermischen Effektes bei Yerwendung von 
sauerstoffreiclier Luft. Vf. gibt die Wiirnieausbeutc bei der Verbrennung von 
amorpher Kolile in £tt/l!-02-Geinisclien yon yerscliiedener Zus. an, wenn die Kolile 
einmal mit einem UberschuB von O., quantitatiy zu C 0 2 yerbrennt, das andere 
Mai, wenn siimtlichcr 0 3 yerbraucht ist u. nocli CO im Gas enthalten ist, Dic 
Zahlen sind in Kurven u. Tabellen angefuhrt. (Trans. Amer. Inst. Mining and 
Metallurg. Eng. 1924. Nr. 1377. 79—86. New York.) B ec k er .

E. M. 0 ’Harra, 'William Kahlbaum, E. S. Wheeler und W. J. Karby, Der 
Einfluf) von sauerstoffreiclier L uft a u f das Abrosten von Zinkerzen. Vff. besprechen 
die Warniebilanz bei der Kostc von J2»-Erzen mit reinem 0 2 oder 0 2-Luftgemiseheu 
von yerschiedener Zus. Der Vorteil gegeniiber der Yerwendung yon gewohnliclier 
Luft bei der Kiiste besteht darin, daB der ProzeB schneller vor sich geht, eine 
holiere Temp. erreicht wird u. die Ausbeute an S 0 2 steigt. Dadurch wird die 
Wirtschaftlichkeit des Betriebes gefordert. (Trans. Amer. Inst. Mining and Metal
lurg. Eng. 1924. Nr. 1377. 92— 119. Rolla, Mo.) B ec k er .

Wilbur C. R iley , Untersuchungen a u f E rz mittels elektrisclier Wellen. B e- 
schreibung eines von D. C. Ch il so n  ausgearbeiteten Verf., die Lage sulfid. Erze 
in der Erde dadurch zu bestimmen, daB ein Sender von elektr. W ellen mit elektr. 
leitenden sulfid. Erzen  Kontakt hat u. bei einer bestimmten Scliwingungszahl alle 
sulfid. Erze der Umgebung gleichmiiBig ais Teil des Senders mitschwingen. Durch 
einen Empfiinger bestimmter Form kann mittels Einstellung auf beste Horbarkeit 
eines Zeicliens die Lage errechnet werden. (Engin. Mining Journ. Press 118. 733 
bis 734. 1924. Caliente [Cal.].) B e iir l e .

Marceli Steffes, JRegulieniersuclie an den IIochofengasverbraucliern: Winderlńtzer, 
Gasmaschinenu. Kessel. Vf. hat eingehend Verss. angestellt zur Best. des giinstigsten 
Verhaltnisses zwischen Verbrennungsluft u. Frischgasmenge (Hocliofengas) u. die 
Ergebnisse in Kurventafeln zusammengestellt. (Die Wiirme 47 . 503—6. Esch a. 
d. Alzette, Luxemburg.) N e id h a r d t .

W. Rolm, Elektrischcr Kleinschmelzofen fiir Weifimetall und Aluminium. Vf. 
erortert die Yorteile des elektr. Schmelzens im Ilutten- u. Werkstattenbetrieb gegen- 
iiber dem Schmelzen mit K olile, K oks, Gas oder Ol u. beschreibt einen Klein- 
schmelzofen von 200 mm Durclimesser u. 550 mm Tiefe mit einer Fassung von 
etwa 60 kg LagerweiBmetall oder 20 kg Al. Er kann bei einem Yerbrauch von 
6 kW. bis 800° gebracht werden. Der Abbrand beim Schmelzen von Al-Abfallen 
war sehr gering (0,6— l,2 t)/0). D ie aus diesem GuB hergestellten Barren lieBen sieli 
ohne besondere VorsichtsmaBregeln zu fehlerfreien Blechen auswalzen. Der Strom- 
yerbraucli betragt pro t Al 400 kW /Stdn. Moglich sind derartige Ofenkonstruk- 
tionen fur Fassungen bis 2000 kg Al. (Ztschr. f. Metallkunde 16. 396—98. Hanati 
a. M. IIeraeus-Vakuumschmelze A.-G.) B ecker .

Erich Scheil, Studie iiber dic seJcundarc K rystallisation des Stahles. Es wird 
yersuclit, die bei der sekundiiren Krystallisation des Stahles auftretenden Er- 
scheinungen zu erklSren, wobei die Keimzahl, die Krystallisationsgeschwindigkeit 
u. der EinfluB der Gitterkriifte besonders beachtet werden. An den Grenzen von 
Krystallkornern, wo zwei Gitterstrukturćn sich treffen u. ihre Orientierungskriifte 
gegenseitig abschwachen, erfolgt die B. neuer fremder Keime u. ihr Wachstum mit 
groBerer Leichtigkeit; deshalb findet man den Perlit bei Abkuhlung von dem 
Segregat umgeben (ygl. IIoWE, Proc. Am. Soc. Testing Materials 1911. 263). Fiir 
die Y o g e lsch e  Theorie (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 76. 429; C. 1912. II. 568) des 
Krystallisationsyerlaufes des Ferrits werden Belege angefuhrt. Dem Martensit wird 
die Stabilitat abgesproehen u. fur ihn eine instabile Umwandlungskurye eingezeichnet.

New York.) B ecker .
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Fur die hohe „Reaktionsordnung“ des AnlaByorganges (vgl. F r a e n k e l  u. H ey- 
m a n n , Ztschr. f. auorg. u. allg. Ch. 134. 137; C. 1924. II. 394) wird eine neue Er- 
klarung gegeben. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 139. 81 — 107. 1924. Charlotten- 
burg.) B ik e r m a n .

H. Róhrig und W. Borchert, Der Ein fiu fi der Gliihbehandlung a u f die lie- 
aktionsfahigkeit von Aluminium. Vff. zeigen mittels der therm. A l-Probe yon 
My l iu s  (Ztschr. f. Metallkunde 16. 81; C. 1924. II. 2085), daB die Keaktionsfahig- 
keit des A l dadurch yerringert w ird, daB das Materiał nach dem Gliihen rasch 
abgckiihlt wird. DaB die Wrkg. des Abschreckens sich auch auf die inneren 
Schichten erstreckt, wurde dadurch nacligew iesen, daB Proben nach dem Gliihen 
abgedreht u. yor der therm. Probe gebcizt wurden. D ie Verminderung der Reak- 
tionsfahigkeit der harten Al-Bleche durch geeignetc Wiirmebehandlung ist auf die 
Wrkg. oxyd. Deckschichten zuriickzufiihren. Doch scheint auch Mischkrystall- 
bildung mit den Verunreinigungen des A l, w ie S i, eine fiir die Widerstandsfiihig- 
keit des A l wichtige Rolle zu spielen. (Ztschr. f. Metallkunde 16. 398. 1924. 
Greyenbroich, Erstwerk A.-G.) B ec k er .

W. Heike und Kath. Ledebur, Das (« - |-  y)-Eutektoid des Messings. Vff. 
suchen den Beweis fiir die Existens des (a  -f- /)-E utektoids beim Zerfall des 
fl-Messiiigs unterhalb von 470° zu erbringen, indem sie dem Messing 15% Mn zu- 
mischen. An SchlifFen ist daB Eutektoid dann deutlicli sichtbar, da der Mn-Zusatz 
eine KornyergroBerung der Eutektoidkrystallite bewirkt. (Ztschr. f. Metallkunde
16. 380—81. 1924. Freiberg i. Sa., Bergakademie.) B ec k e r .

R. Glocker und E. Kaupp, Beobaehtungen des Rekrijstallisationsvorganges 
mittels Rontgenstrahlen. (Vgl. Ztschr. f. Physik 24. 121; Ztschr. f. Metallkunde 16. 
180; C. 1924. II. 454. 1736.) Vff. zeigen an gewalzten ,%-Blechen, daB die Walz- 
struktur (parallel zur [112]-Richtung liegt die Walzriclitung, parallel zur [lll]-R ich -- 
tung die Querrichtung, senkrecht zur [110]-Ilichtung die Walzebene) erst nach einem 
kurzeń Ausgluhen bei 850° in eine regellose Anordnung der Krystallite iibergelit 
Bei niederer Temp. (150°) hingegen tritt eine neue Krystallitlage auf, die bei dieser 
Temp. auch bei sehr lang anhaltendem Tempern nicht in den Zustand der regel- 
losen Verteilung iibergeht. Sie ist dadurch ausgezeichnet, daB die yorher in der 
W alzebene yerlaufenden Wiirfelkanten sowohl nach vorn ais auch nach hinten aus 
der W alzebene unter Beibehaltuug ihres W inkels gegen die W alzrichtung heraus- 
treten. D ie Rekryst:illisationsstruktur gelit aus der Walzstruktur durch eine Drehung 
um die in der Walzrichtung liegende krystallograpli. [112]-Richtung lieryor. Fiir den 
Rekrystallisationsyorgang ist es yon EinfluB, ob ein bestimmter Walzgrad in wenigen
W alzstichcn mit starker Dickenabnalime oder in yielen W alzstichen mit jew eils
geringer Dickenabnalime erreicht wird. Im zweiten Fali stellen sieli die Krystallite 
esakter zur eharakterist. Walzstrukturlage ein. Dagegen zeigte dieser Fali nach 
einer Erliitzungsdauer yon 10 Min. bei 150° keinerlei Andeutung einer Rekrystalli- 
sation, wahrend im ersten Fali diese auftritt. Die Ursache diirften die im ersten 
Fali auftretenden stiirkeren Spannungen sein. (Ztschr. f. Metallkunde 16. 377—79. 
1924. Stuttgart, Techn. Hochscliule.) B ec k er .

W. Tafel, Einiges uber den WalzKorgang, insbesondere die W alzarbeit und den 
Fliefidruck. Definition u. theoret. Erorterung des W alzyorganges. Dcfinition der 
Staukraft. Abhiingigkcit der Breitung vom Ilalbmesser. Voreilung. Deformationsarbcit. 
Quetschgrenze. (Ztschr. f. Metallkunde 16. 391—95. 430—32. 1924. Breslau.) Be.

Carl Irresberger, D er gegenwartige Stand des Schleude>'-(Zentrifugal-)Gusses. 
Besprochen werden die Metallurgie des Schleudergusses, seine Anwendung zur 
Herst. von Kolbenringen, der Gebrauch yon Schleuderformen mit wagerecliter, 
schrUger u. senkrcchter A chse, die Ilerst. von Kesselnippeln u. Schwungradern, 
Schute yor UbermSBiger Hiirtung durch Auskleiden der Formen mit Kernen. Yerwendet
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wurde ein Eisen mit: 3,5% C, 1,9—2,0% Si, 0,1% S, 0,8% P, 0,5% Mn. Es ergab 
2150—2300 kg/qcm Festigkeit, D ie GieBwarme soli moglichst genau 1430° betragen. 
Die British Piston Ring Co. giefit auch Gas- u. Wasserleitungsdruckrohren mittels 
der nacli Patenten von d e  L a v a u d  gebauten SchleuderguBmascbinen mit wage- 
rechter Aclise, die bcscbrieben u. abgebildet sind. Ringo u. Rohren mtissen nach 
dem AusstoBen aus der Maschine in besonderen Glutiofen u. Gluhkammern (Abb. 
im Original) gegliilit werden. D ie wirtschaftliclien Ersparnisse werden durch Be- 
triebsergebnissc b eleg t 13 Abb. ergiinzen die Besclireibung. (GieBerei-Ztg. 21. 
397—402. 1924.) ' N e u f e l d .

W. G. Whitman und R. P. Russell, Dic Korrosion von Eisen in Flussig- 
keiten. (Vgl. Cliem. Metallurg. Engineering 3 0 . 671; C. 1924 . 11.540.) Die bei der 
Korrosion von Eisen u. Stahl in naturlichen Wiissern, in alkal. Lsgg. u. nicht oxy- 
dierenden Sauren beobachteten Ersclieinungen yerlaufen entspreehend elektrochem. 
Yorgiingen. — Gel. O nimmt an der unmittelbaren Kathodenrk. in hoherem MaBe 
teil ais daB er ais Depolarisator fiir atomaren H dient. — Der Grad der Korrosion 
in naturlichen Wiissern ist bestimmt durch das Yerhiiltnis der Sauerstoffdiffusion 
zur tatsSchlichen Kathodenoberfliiche u. durcli den Schutz der auf dem Metali ge- 
bildeten Ilaut. Dic Zus. u. Oberfliiclienbeschaflenheit des Metalls sind bei der 
Korrosion gewohnlichen Stahles u. EisenS unwichtig. W ecliscl in der [H‘] eines 
gegebenen W . innerlialb der anniiliernden Grenzen von pH 10 u. 4,5 iindern den 
Korrosionsgrad nicht; da die Fl. gegen das Metali infolge der Losliclikeit von 
Fe(OH)2 konstantę Alkalinitiit behiilt. D ie Unterscliiede in der Korrosionswrkg. 
zwischen ycrschiedenen natiirlicben Wiissern beruhen auf ihren abweichenden 
Eigenschaften Schutzschicliten zu bilden. — In Alkalien sinkt der Korrosionsgrad, 
weil der Rost schwerer 1. ist u. daher eine besser sehiitzende Sehicht bildet. Die 
Abscheidung von II-Ionen in alkal. Lsgg., die yon manchen ais Ursache fiir die 
Abnahme der Korrosion angeselien wird, spielt keine Rolle.

In niclitoxydierendcn Sauren wird H , entwickelt u. das Yerhiiltnis der Korrosion 
wird hierdurcli von der Uberspannnng stark beeinfluBt. Daher liaben Zus. u. Ober- 
flachenbeschaffenhcit des Metalles starken EinfluB. Korrosion durch gel. O in 
Siiuren ist durch das Verhiiltnis der O-Diffusion zur Oberflaclie begrenzt, wie in 
naturlichen Wiissern. D ie O-Wrkg. wird deutlich bei schwachen nicht oxydierenden 
Siiuren u. groBen Geschwindigkeiten. — Die Anoden- u. Katliodengebiete kiinnen 
weit getrennt oder nahe beieinander liegen u. jedes reaktionslose Gebiet (Rost ein- 
gesclilossen), das in clektr. Beriihrung mit der korrodierenden Anodę liegt, yermag 
ais Kathode zu wirken. Der Kontakt mit einem zweiten Kathodengebiete steigert 
die Korrosion von Fe in natiirlichen Wiissern durch Anwachsen des Gebietes, in 
das O diffundieren kann. Narbenwrkgg. entstehen durch ortliclie Korrosion, wo 
die nicht angegriffenen Stellen teilweise (in der Regel durch Schutzschiehten) ge- 
schutzt sind, u. liaben daher ais Kathoden in der Richtung der korrodierenden 
Narben gewirkt. — Die Theorien der direkten Oxydation oder der kolloiden katalyt. 
Wirksamkeit kann nur ein Teil der bei der Korrosion eingetauchten Stahles be- 
obacliteten Erscheinungen deeken. Dic Arbeit enthiilt 4 Schaulinicnbilder der Ver- 
suchsergebnisse. (Journ. Soc. Chem. Ind. 4 3 . T. 193—96. 197—99. Cambridge 
[Mass.].) X e d fe ld .

— , Tabellarisclie Ubcrsiclit chemischer und physikalischer Eigenschaften korrosions- 
bestdndiger Legierungen. Ein AusschuB der American Society for Testing Materials 
hat unter Vorsitz von Jerom e Strauss alle erreichbaren Werte solcher Legierungen 
systemat. zusammengestellt, die Fe, N i oder Cu ais Hauptbestandteil haben u. yer
schiedenen zerstorenden StofFen widerstehen. Tafel 1 behandelt die chem. Zus. u. 
physikal. Eigenschaften gegen Korrosion, gegen Hitze u. ElektrizitSt bestandiger 
Legierungen u. enthiilt die Namen der Hersteller, der Werkstoffe, ihre Zus. in %,



28G HTm. M e t a l l u r g i e ; M e t a l l o g r a p h ie  u s w . 1925. I.

ihre D ., ihren F., ihre (iesamlkontraktion, Angaben iiber ihre Angreifbarkeit u. 
Anmerkungen. Tafel 2 behandelt die therm., elektr. u. Bestandigkeitswerte der 
gleichen Legierungen u. enthalt Angaben iiber ihre Losliehkeit in II2S 0 4, 1IN 03, 
HC1, Essigsaure, NaOH, NH.,OH, Seewasser, Seeluft, in feuchter L uft, feuchter 
schwefelhaltiger Luft, GrubenwSssem, Chlor in wss. Lsg. u. in C 02 enthaltenden 
Gasen. (Chem. Metallurg. Engineering 31. 79—83. 1924.) N e u f e l d .

— , W ie Metalle der Korrosion widerstehen. A uf Grund von Angaben, die fiir 
reine Metalle Harold F. Wbittaker vom National Research Council u. fiir L e
gierungen Jerome Strauss von der Naval Gun Factory zusammengestellt haben, 
sei aus dem Sammelbericlit iiber Korrosionseigenschaften hier ausziiglich folgendes 
mitgeteilt, Einzelheiten miissen in der Arbeit nachgelesen werden: Eisen u. Stahl 
werden ais GuBeisen, dem zur Erhohung der Siiurefestigkeit, Si legiert w ird, u. 
ais wcicher Stahl (FluBeisen) trotz ihrer Zerstiirbarkeit yiel yerwendet, weil sie 
billig u. beąuem yerwendbar sind. — Cu ist ein wichtiger Bestandteil widerstands- 
fiihiger Legierungen, allein angewendet aber nur von begrenzter Brauehbarkeit. 
Im einzelnen wird besprochcn das Verli. von Cu zu Essigsaure, Essigsaureanhydrid, 
KOH, NaOH, N H ,O H , Anilin, feuchter L uft, C 02, CO, Cl-Lsgg., Citronensaure, 
Parbstofien u. ihren L sgg ., H , II20 2, J , Milchsiiure, Ólen, organ. Halogcnen, O, 
photograph. Lsgg., Salz-Lsgg., Dampf, I12S 0 4, H2S 0 3, Seewasser. — Verh. von Al 
zu Essigsaure, Essigsiiureanhydrid, Alkoholen, Alkalien, NII.,011, Anilin, Borsaure, 
Br, Buttersaure, CaCl2, CaSO,,, Cl, Citronensaure, Cu-Salzen, Kresolen, Fettsauren, 
Formaldehyd, Ameisensaure, Gelatine, Glycerin, HC1, 1ICN, H2S , J , Milchsiiure, 
Hg, Gemischen von H 2S 0 4 u. !IN 0 3, Naplitholen, Naphthylamin, H N 0 3, Nitrobenzol, 
N , Oxalsiiure, 0 ,  Ozon, Palmitinsiiure, Phenol, Phospliorsiiure, K ,C 03, K N 03, 
Propionsiiure, Pyrogallel, Hydrochinon, Salzlsgg., Seife, N aH C 02, Na2C 03, NaCl, 
NaaS 0 4, Stearinsiiure, S, S 0 2, S 0 3, H 2S 0 4. — Verli. von Pb zu Essigsaure, Alkalien, 
N H 3, N H 4OH, CaCl2, C 02, Chloriden, HC1, 1ICN, H F , Gemischen von H2S 0 4 u. 
H N 0 3, H N 0 3, Nitrobenzol, Oleum, organ. Siiuren, photograph. Lsgg., Na.,C03, NaCl, 
NaOH, H2S 0 4, I i2S 0 3, Salzlsgg., Holz. — Verh. von N i zu Essigsaure, Acetylen, 
Na.,H P04, NH.|OH, Ammoniumazid, Ammoniumpersulfat, Benzaldehyd, Dampfen 
der Benzoesaure, Benzoplienon, CaCl2, CO, Chloressigsiiure, Citronensaure, Fett- 
siiuren, FeCl3, Ameisensaure, Halogenen, HC1, ILO,, Milchsiiure, MgCl2, H N 0 3, NO, 
Nitrobenzol, N, Oxalsiiure, 0 , Phenóle, photograph. Lsgg., Pikrinsśiure, Na-Acetat, 
N a2CO„, NaCl, Natriumhydrosulfit, NaOH, N aN 03, N;i2S0 4, Natriumtartrat, W asser
dampf, I12S 0 4, W einsiiure, S0C12, H„0. — Yerh. yon Sn zu Essigsaure, N II4OH, 
C 02, H2C r04, Citronensaure, HC1, J , Milch, I IN 0 3, organ. Siiuren, Oxalsiiure, O 
NaCl, NaOH, SnCl2, Zucker, II2S 0 4, Lebensmitteln in Konservenbuchsen, W . — 
Yerh. von Zn  zu Essigsaure, NH3, N II4OH, CaCl2, Citronensaure, Ather, HCN, J, 
Ni-Salz-Lsgg., Nitrobenzol, Oxalsiiure, N aC l, NaOH, HaS 0 4, II20 ,  ZnCl2. (Chem. 
Metallurg. Engineering 31. 70—79. 1924.) N e u f e l d .

Edward Salomon Berglund, Djursholm, Schweden, Aufarbeitung zink- und 
bleihaltiger Schwefelerze u. dgl. D ie Erze werden gegebenenfalls nach dem Abrosten 
mit einem Gemisch von CaC2, CaO u., wenn erforderlich, Kohle gemengt u. erhitzt, 
wobei Yorliandener Schwefel u. 0 2 an Ca gebunden u. die Metalle in Freiheit ge- 
setzt werden. Fiir manche Fiille empfiehlt es sich, die MM. zu brikettieren u. die 
Briketts in Kanalofen auf W agen zu erhitzen, wobei bei holiem Gehalt an Pb 
zweckmaBig auf Tempp. erhitzt wird, bei denen nur das Pb zu Metali reduziert 
wird, das abflieBt u. in einer Rinne des Kanalofens gesammelt wird. Andernfalls 
verbindet man den Kanalofen mit einer Kondensationsanlage, in welcher das ver- 
fliichtigte Zn u. der nicht abgeflossene Teil des Pb niedergeschlagen wird. (A. P. 
1507152 yom 20/3. 1922, ausg. 2/9. 1924.) KOh l in g .
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Thomas Willard Cavers, Nickelton, V. St. A., Aufbereitung von Erzen. Eisen- 
arme, Cu, N i oder Pb bezw. mehrere dieser Metalle entlialtende Erze, Konzentrate
o. dgl., werden in einem Hochofen mit Wassermantel geschmolzen, wobei zweck- 
maBig iiberhitzter Dampf etwas oberhalb der Windrohren eingęblasen wird, welclier 
yorhandene Metallsulfide unter B. von H2S zerlegt, u. ein LuftiiberschuB durcli 
die Windrohren zugefuhrt wird, der ausreicht, um diesen 1I.,S zu verbrennen. Die 
Erzeugnisse, Matte u. Schlacke flieBen in den Tiegelraum des Ofens u. sondern 
sich dort nach ihren yerschiedenen DD. (A. P. 1507581 vom 25/1. 1921, ausg. 
9/9. 1924.) KOh l in g .

Western Metallurgical Company, iibert. von: George M. Colvocoresses, 
Humboldt, und Walter A. Schmidt, Los Angeles, V. St. A., Aufarbeitcn von Erzen. 
Erze, welche Metalle, die fliiclitige Chloride bilden, in Form von Oxyden, Car- 
bonaten, Sulfiden o. dgl. enthalten, werden in gepulyertem Zustande in- mit 
mehreren iibereinander angeordneten Herden u. Rubrwerken, welche das Gut von 
einem Ilerd zum andern befordern, versehenen Ófen mittcls entgegengefuhrter h. 
Gase auf etwa 1000° erhitzt u. dann in einen oder mehrere liintereinandergeschaltete, 
geneigte Drehrohrofen geleitet, an dereń (oberen) Eintrittsende sie mit mittels h. 
Luft eingeblasenem NaCl gemischt werden, unter gleiclizeitigem Erhitzen durch 
ebenfalls am oberen Eude der Ófen eingefiihrte Verbrennungsgase. D ie ver- 
fluchtigten Chloride werden in, z. B. elektr. SammelgefiiBen aufgefangen, die Riick- 
stiinde in einer Wiirmeaustausehvorr. zum Yorwiirmen der Yerbrennungs- u. In- 
jektionsluft benutzt. (A. P. 1507858 vom 20/2. 1922, ausg. 9/9. 1924.) K un l i n g .

George Nelson Libby, Berkeley, V. St. A., Aufarbeitcn von Sulfiderzen. Die 
gepulverten Erze werden mit wss. H N 0 3 zum Brei yerriihrt u. dieser in den oberen 
gekiihlten Teil eines geneigt angeordneten Drelirohrofens eingefiihrt. Der untere 
Teil dieses Drelirohrofens wird mittels Dampfmantels erhitzt. In diesem Teil 
bildet sich aus den HNO„ u. Nitrate enthalteuden Mischungen NO, welches durch 
zugefulirte Luft in NO._, verwandelt wird. D ieses wird durch den Luftstrom dem 
vom oberen Teil des Ofens kommenden Erzbrei entgegcngefuhrt u. von diesem 
unter Rk. groBtenteils absorbiert. Der nicht verbrauchte Teil wird in an den Ofen 
angeschlossenen Ttirmcn wiedergewonnen. D ie sulfid. Anteile der Erze gehen bei 
der Behandlung in Sulfate iiber. (A. P. 1508561 vom 9/2. 1916, ausg. 16/9. 
1924.) K O h lin g .

Eureka Metallurgical Company, iibert. von : Reinhold V. Smith, Salt Lake 
City, Utah, Erzkonzentration. D ie oxydierten Erze werden in Form eines wss. 
Breies mit Ol u. einer S-Verb. behandelt, worauf man das W . entfernt, die M. mit 
reinem W . verd. u. dann einem SchaumsehwimmprozeB unterwirft. (Can. P. 236881 
vom 30/11. 1921, ausg. 8/1. 1924.) O e lk e r .

Hans Adelmann, iibert. von: Richard Rodrian, New York, Me.tallgewinnunrj 
aus Erzen. D ie gegebenenfalls gerosteten oder ausgelaugten Erze werden fein ge- 
pulvert u. entweder fur sich oder in Mischung mit Metallen oder anderen 
meta.llhaltigen Stoffen, wie Pb oder PbO oder diese enthaltenden MM. ge
schmolzen, erforderlichenfalls unter Zusatz yon FluBmitteln, w ie Atz- oder kohlen- 
sauren Alkalien oder CaO. D ie wieder erkaltete Sehmelze wird gepulvert u. in 
einer Zelle mit Kathoden aus Fe, Pb oder Hg u. Anoden aus Pb oder Fe u. einer 
Lsg. von Atz- oder kohlensaurem Alkali oder Alkalisulfat ais Elektrolyten bei etwa 
4 Volt Spannung u. einer Stromstarke von 10—100 A. elektrolysiert. Das Erzeugnis 
wird ausgewaschen u. die abgeschiedenen Metalle in geeigneter Weise von Gang- 
art u. dgl. getrennt, z. B. durch Ausschmelzen fiir sich oder unter Zusatz von Pb, 
Amalgamiercn o. dgl. (A. P. 1505494 vom 29/4. 1922, ausg. 19/8. 1924.) KOh l in g .

Hans Hochleitner, W ien, Rosłen und Brenneti nicht sulfidischer E rze, dad. 
gek., daB das Rostgut der Einw. crhitzter Luft oder li. Gase ohne Flammenentw-
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ausgesetzt wird. ■— Es kann feinstUckiges Gut geróstet, die Verunreinigung des 
Guts durch Asehenteile vermieden u. es kóunen ganz bestimmte Tempp. eingehalten 
u. deshalb der Yorgang genau geregelt werden. (D. R. P. 403671 KI. 40 a vom

G. Segerborg, Stoćkholm, Eisenlegierungen. Zwecks Yerstiirkung der Sauren 
u. Bruehfestigkeit wird mindestens 6 % Si enthaltenden Eisenlegierungen bis zu 20% 
Cu oder Kupferlegierungen zugefiigt. (Schwed. P. 53896 yom 4/1. 1922, ausg.

George P. Mc Mahoń, Chicago, Legierungen. Fein gepulyerte u. gesiebte 
Elektrolytmetalle, w ie Elektroly teisen-, -nickel oder -kobalt werden mit gleiclifalls 
fein gepulyerten Metallen, Metallegierungen oder diese Stoffe enthaltenden MM. 
oder Metalloxyden bezw. Mischungen yon Metalloxyden mit den ersterwiilinten 
Stoffen gemengt, wobei die Menge des Metalloxyds diejenige nicht iibersteigen 
darf, welche durch den im Elektrolytmetall enthaltenen H2 reduziert werden kann. 
Die Geinenge werden unter LuftabschluC auf Tempp. zwischen 900° u. dem F. 
des Elektrolytmetalls erhitzt. Es entstehen gesinterte MM., welche oline weiteres 
zu Keduktionszwecken yerwendet, aber auch gegossen oder in anderer W eise ge- 
formt werden konnen. (A. P. 1506246 vom 2/11. 1922, ausg. 26/8. 1924.) ICOh l in g .

Ludlum Steel Co., W ateryliet, Ubert. von: "William H. Smith, Cleyelarid, 
V. St. A., Eisenlegierungen, welche gegen zerstorende Einww. yon Metallen, FIL, 
Gasen, Dampfen, wiederholtes Erhitzen auf hohe Tempp. bestśindig sein sollen. 
werden durch Zusammenschmelzen yon 40 u. mehr % Fe, 15—40% Cr, 0,04— 12% 
Ti, nicht mehr ais 2% Mn, gegebenenfalls 0,5—3% Si u. 0,04—3% Al gewonnen. 
ZweckmaBig geht man yon Ferroclirom aus, schm. dieses im elektr. Ofen u. gibt 
die ubrigen Bestandteile kurz yor dem GiefJen zu, zuletzt Si u. A l, welche auch 
ais Reduktionsmittel wirken. (A. P. 1508032 yom 27/2. 1919, ausg. 9/9. 1924.) KO.

Charles Tyndale Evans, Titusyille, V. St. A., Nichlrosłende Stahllegiei-ungen. 
Fe, Ni, Cr, W , Mn, Si u. Zr, Ce oder Ti bezw. reduzierbare Verbb. von ilinen, 
werden, gegebenenfalls unter Zusatz von Reduktionsmitteln zusammengeschmolzen. 
Z. B. werden 707 Teile Fe, 104 Teile Ferroehrom, 64 Teile Wolframpulyer, 6 Teile Mn, 
14 Teile Zirkonsilicid u. 4 Teile Eisensilicid yerschmolzen. D ie gegossene M. wird 
bei Tempp. yon etwa 1100° gehartet. (A. P. 1506894 yom 3/4. 1922, ausg. 
2/9. 1924.) KO iil in g .

Frank E. Clark,1 New York, Słahl und Stahllegiei-ungen. Abfallstahl o. dgl. 
wird unter einer bas. oxydierendcn Sclilacke gesclimolzen, z. B. einer 50—60% CaO, 
15—20% Fes0 3 u. MgO, A1„03 u. S i0 2 in wechselnden Mengen enthaltenden Schlacke, 
welche yorhandenen P  bindet. Nach Entfernung dieser Schlacke wird das Erhitzen 
unter einer kieselsaurereichen Schlacke fortgesetzt, z. B. einer Schlacke, welche 
neben CaO u. geringen Mengen MgO u. A120 3 35—55% S i0 2 enthiilt, u. es wird 
Kohlenstaub zugegeben, der aus der Schlacke Si bildet, welches wiihrend des yorlier- 
gehenden Teils des Yerf. entstandene Oxyde reduziert. Nachdem auch diese 
Schlacke entfem t ist, wird eine hoclistens 25%, zweckmiiBig aber nur 10% S i0 2 

neben CaO enthaltende Schlacke aufgebracht, welclie Schw cfel u. andere Ver- 
unreinigungen bindet. Sollen Legierungen hergestellt werden, so wird das betreffende 
Metali, besonders Cr, dieses in Form yon Ferroehrom, vor dem Entschwefeln zu
gegeben. (A. P. 1508083 yom 16/12. 1920, ausg. 9/9. 1924.) KOh ł in g .

American Rolling M ili Company, ubert. von: John H. Nead, Middletou, 
V. St. A., Behandeln von Chromstahl. Chromstahl yon mogliclist geringem, nicht 
mehr. ais 0,2% betragendem Gehalt an C wird gegliiht, k. gewalzt u. dann gebeizt. 
Das Yerf. lockert die yerbrannten Teile u. gestattet ihre leichte Entfernung. (A. P. 
1508567 vom 4/10. 1923, ausg. 16/9. 1924.) KOiil in g .

4/3. 1923, ausg. 2/10. 1924.) KOh l in g .

2/5. 1923.) KOh l in g .
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Oscar Klingenberg, Sarpsborg, Norwegen, Elektrothermische Gewinnung von 
Zink und anderen fliichtigen Metallen unter Benutzung einer Siliciumlegierung ais 
Reduktionsmittel, 1. dad. gek., daB das metallhaltige Materiał in den Sehmelzraum 
eines mit Kondensationscinrichtungen yerbundenen, geschlossenen elektr. Ofens zu- 
sammen mit Si in Legierung mit einer yerhiiltnisinaBig geringen Menge, yorzugs- 
weise zwischen 26 u. 40%> Ca eingefuhrt wird. — 2 . dad. gek., daB das Oxyd des 
fliichtigen Metalls, z. B. Zn, erst durch Windbcliandlung oder in anderer. bekannter 
W eise aus dcm Erz gewonnen u. danach in Mischung mit CaSi iu den Schmelz- 
raum des elektr. Ofens eingefuhrt wird. — Die Beschickung kann ohne Yorwarmung 
in den Sehmelzraum eingebracht werden. (D. R. P. 403672 KI. 40c vom 11/3. 
1924, ausg. 2/10. 1924.) KOh l in g .

Edward Salomon Berglnnd, Djursholm, Schwcden, Fliissiges Zink aus Zink- 
staub. D ie untere Óffnung des Kuhlrohres einer elektrotherm. Zinkgewinnungs- 
anlage ist mit einer Anzahl von Ziihnen aus feuerfestem Stoff yersehen, welche am 
Rande u* auf kreuzweise die Óffnung durchsetzenden Leisten angeordnet sind. 
Unterhalb des Kuhlrohres befindet sich ein tiegelartiger Behiilter mit mittlerer, 
nach unten fiihrender Óffnung u. einem auBerhalb des Zalinkranzes befindlichem 
Randkanal. D ieser Behiilter wird in schnellc Umdrehung yersetzt, wobei das im 
Zinkstaub entbaltene fl. Metali zentrifugal abgeschleudert wird u. sich im Rand
kanal sammelt, wiihrend das vorhandene ZnO durch die mittlere Óffnung abgefiihrt 
Wird. (A. P. 1506609 vom 2/2. 1922, ausg. 26/8. 1924.) KOh lin g .

Hermann Mehner, Deutschland, Gewiimung von 2źink im Flammofen. Die 
Sohle des Ofens ist aus gelochten oder porigen Ziegeln hcrgestellt oder ais Rost 
ausgebildet. D ie bei der Red. des Gutes entstehenden Gase werden durch die 
Sohle abgezogen u. in einer klcinen Anzahl von Ziigen gesammelt. Beimischung 
von Heizgasen wird nach Moglichkeit vermieden u. der Vorgang so geleitet, daB 
iiber der Beschickung keine Flamme u. kein Zinkrauch erscheint u. die abgczogenen 
Gase moglichst arm an Na sind. (F. P. 556261 vom 19/9. 1922, ausg. 16/7.
1923.) KOh l in g .

Henry Harris, London, Reinigung von Metallen. Die Metalle, yorzugsweise 
Pb werden mittels gesehmolzener Salze gereinigt. Hierzu dient ein Behiilter fiir 
das geschmolzene Metali u. ein Behiilter, in dem das geschmolzene Metali mit dem 
gesclimolzenen Salz vermischt wird. Beide sind durch ein von der Untcrseite des 
Behalters fiir die Salzsclimelze ausgehendes Rolir, z. B. ein Uberlaufrohr verbunden. 
Die Metallschmelze wird mittels einer durch die Schmelze selbst betriebene Tur
binę auf der Oberflache der Salzsclimelze verteilt, sinkt durch die letztere liindurcli 
u. kchrt durch den Uberlauf in den Metallbehiilter zuriick. Zusiitzliche Rcagentien 
werden iu fcin verteilter Form dem Metali wiihrend des Zuflusses zur Turbinę bei- 
gemischt. (Anst. P. 10531 vom 4'/l. 1923, ausg. 29/5. 1923.) KOh lin g .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Siemenstadt b. Berlin (Erfinder: Georg Eger 
und Martin Hosenfeld, Charlottenburg), Elektrolytische Gcwinnung des Kupfers aus 
den bei der Silbe>'elektrolyse entstehenden Ablaugen, 1. dad. gek., daB diese elektrolyt. 
Entkupferung mit Ililfe von Anoden aus Magnetit erfolgt. — 2. dad. gek., daB die 
Entkupferung unter Verwendung der gleichen Anoden auch bei Ablaugen von 
Silberelektrolysen stattfmdet, die mit Hilfe der Salze der HC104 arbeiten. — Es 
wird ein hochwertiges, von Yeruneingungen freies Erzeugnis erhalten. (D. R- P- 
403119 KI. 40c yom 30/7..1922, aiwg. 22/9. 1924.) KOh lin g .

Robert J. Cunningham und George H. King, Salt Lake City, V. St. A., 
Reinigung von Kupfer. Das zu reinigende Cu wird geschmolzen u. auf seine Ober- 
flSche feuchtes NaCl gestreut, welehes schm. u. in diesem Zustand die im Cu ent- 
haltenen Verunreinigungen yeranlassen soli, an die Oberfliiche z u  steigen, von wo

v n .  i .  19
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sie mit der fl. Salzschicht abgcschopft oder abgegossen werden. (A. P. 1507340 
vom 15/5. 1919, ausg. 2/9. 1924.) KOiil in g .

Metallhiitte Baer & Co., Kommandit-Gesellschaft, Abt. der Metallindustrie 
Schiele & Bruchsaler, Hornberg, Erhohung der Bestiindigkeit yon Aluminium  
gegen saure und alkalische Fliissigkeiten. Man bestreut das Al mit einer Schicht 
von CaC03, erhitzt auf etwa 550° u. yereinigt dann die Schicht mit dem Al durch 
Hammera, W alzen u. dgl. (Holi. P. 8074 vom 18/2. 1920, ausg. 15/3. 1923.
D .Prior. 8/3. 1919.) Oe l k e e .

Charles Edward Meyer, Crown Mines bei Johannesburg, Transvaal, Auf- 
arbeitung der beim Cganidverfahren entfallenden Zinkgoldsclildmme. Innerhalb eines 
Ofens liegt ein ummantelter Kessel, dessen Mantelraum in ein geloclites zylindrisches 
Eohr miindet, das im Innern eines zweiten festen zylindrischen Rohres drehbar an- 
geordnet ist. In dem drehbaren Rohr befinden sich zylindrische Mahlkorper u. ein 
gelochtes Rohr, durch welclies iiberhitzter Dampf eingefiihrt wird. D ie Sclilamme 
gelangen zuniichst in den ummantelten K essel, werden hier yorzcrkleinert u. ge- 
langen dann in das drehbare Rohr, in dem unter Einwirkung des Dampfes das 
yorhandene Zn oxydiert wird. D ie M. wird dann mit einer wss. Lsg. von  
(NH,),C03 behandelt u. hierauf gefiltert, wobei das gel. Zn in das Filtrat geht, 
wahrend ein Au, Ag, Pb, Fe u. S i0 2 enthaltender Riickstand auf dem Filter bleibt. 
Letztercr wird unmittelbar ausgeschmolzen oder zunachst mittels Natriumacetatlsg. 
vom Pb befreit. D ie Zinklsg. wird durch Dampf zersetzt u. das ausfallende Ge- 
misch von ZnO u. ZnC03 zwecks Gewinnung von reinem ZnO gegliilit. (Aust. P. 
9363 vom 9/10. 1922, ausg. 30/1. 1923.) KOh l in g .

Gesellschaft fur Wolfram-Industrie m. b. H., Traunstein, Oberbay., Metall- 
legierung von sehr grofier H artę gemaB Patent 310041 (C. 1919. IV. 540), 1. dad: 
gek., daB der Gehalt an Fe erheblich yerringert, der an T i u. seltenen Erd- 
metallen, w ie auch an W  erhoht ist. — 2. Legierung nach Anspruch 1, bestehend 
aus 10—15 Teilen Ti, 2— 5 Teilen seltenen Erdmetallen, w ie Zr, Th, Ce, 75 bis 
84 Teilen W , 3—5 Teilen Fe u. 2—4 Teilen C. — ZurHerst. wird Titancarbid mit 
W olframpulver u. den Carbiden oder Oxyden der ubrigen Metalle gemischt u. die 
Mischung im elektr. Ofen geschmolzen. (D. R. P. 401600 KI. 40b vom 14/5. 1922, 
ausg. 29/9. 1924.) KOh l in g .

International General Electric Company Inc., New York, iibert. von: 
Gerald Robert Brophy, Sehenectady, V. St. A., Hitzebestdndige Legienmgen, be
stehend aus Fe, 10—15% Al, 25—50% N i u. gegebcnenfalls bis 5% Cr. (Aust. P. 
7439 vom 17/6. 1922, ausg. 16/1. 1923.) KOiil in g .

British Ulco Company Limited, London, Antimon- und zinnfreies Hartblei, 
bestehend aus P b , welchem in einer Menge bis zu 1,3% mehrere der Metalle Ba, 
Sr, Ca, Mg u. gegebenenfalls noch kleine Mengen Cu zugesetzt sind. (Holi. P. 
9671 vom 14/2. 1920, ausg. 15/10. 1923. A. Prior. 31/7. 1915.) KOh l in g .

A. R. Lindblad, Stockholm, Kohlenstoffarme Chromlegierungen. D ie zu ent* 
kohlenden Chromlegierungen werden mit Verbb. von Metallen verschmolzen, 
welche in dec chromhaltigen Schmelze unl. oder wl. Carbide bilden, z. B. mit 
AL,03 oder AliOj enthaltenden MM., u. die Verbb. durch ein zugesetztes Reduktions- 
mittel in Metali yerwandelt. Der nicht in Carbid ubergegangene Anteil des Metalls 
legiert sich mit der Chromlegierung u. muB, falls seine Menge unerwiinscht hoch 
geworden ist, in bekannter W eise abgeschieden werden. (Schwed. P. 55614 vom 
17/2. 1922, ausg. 20/11. 1923.) KOiil in g .

Hans Hansen, Kolding, Herstellwig von Zinnsilberlegierungen. Sn wird mit 
einem oder mehreren Silbersalzen yerschmolzen. Man yerschmilzt z. B. 100 Teile 
Sn u. 25 Teile AgCl. (Dan. P. 32989 vom 30/8.1922, ausg. 24/3. 1924.) KOh l in g .
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Hermann Stopsack, Tientsin, Rauchermiłtel fiir Giefi formen, besonders aus 
Eisen, dad. gek., daB es aus einer Mischung von Ol (Steinol) u. HeizkohlenruB 
(SteinkohlenruB) besteht. — Das Riiuchern bezweekt, das Losen des GuBstiickes 
aus der Form zu erleichtern. D er untere Teil der Form wird mit dem Gemiscli 
gemSB der Erfindung bestrichen u. die entstehenden Gase entzundet. (D.R. P. 
402801 K I .  31 c yom 3/1. 1923, ausg. 19/9. 1924.) K O h l i n g .

Leonhard Treuheit, Breslau, Herstellung von synłhełischen Eormsanden, dad. 
gek., daB die in Formsand umzuwandelnden Sande, wie Quarz-, FluB-, See-, Alt- 
sand usw., vor der an sich bekannten Aufbereitung mit Ton einer Vorbehandlung 
mit 1. Metallverbb. unterworfen werden. — Im Gegensatz zu den bekannten, durcli 
blofie Behandlung von Sand mit Tonaufscliwemmungen u. dgl. erhaltenen kiinst- 
lichcn Formsanden besitzen die Erzeugnisse yollig die Eigenschaften des natfirlichen 
Formsandes, die Sandkomer bleiben nicht rauh u. zackig u. dic Gasdurchliissigkeit 
ist nicht erschwert. (D. R. P. 402 800 K I .  BI c vom 8/4. 1924, ausg. 18/9. 
1924.) K O h l i n g .

Fagskolen for Haandvaerkere og Mindre Industridrivende (Teknologiak 
Institut), Kopenhagen, Schwcifhnittcl fiir Aluminium, bestehend aus Alkalichloriden, 
einem fluorhaltigen Bindemittel, wie CaF„, u. H3B 0 3. (Dan. P. 32696 yom 13/1.
1923, ausg. 31/12. 1923.) K O h l i n g .

Friedrich Sclliemann, Berlin-W ilmersdorf, Seharfen von Eeilen, Raspeln
u. dgl. durch chemisclie Atzung mittels eines Gemisches von W ., II2SO., n. IIN 03, 
1 . dad. gek., daB der mit den Gasblasen aufsteigende Schlamm an der Oberfliichc 
abgeśehopft u. entfernt wird. — 2. dad. gek., daB die Feilen innerhalb des Atz- 
bades in drehende Bewegung versetzt werden. — Das Verf. gestattet aućh solche 
Feilen zu seharfen, bei denen, w ie bei den feinsten Nadelfeilen, das ubliche 
inechan. Verf. yersagt. (D. B,. P. 403413 KI. 48d yom 27/6. 1923, ausg. 26/9.
1924.) K O h l i n g .

Walter Beige, Halle a. S., Innen-Emaillieren von Rohren, 1. dad. gek., daB
die eingebrachten Rohren sich drehend den Gluhofen durchwandern. — 2. dad. 
gek., daB die Dauer der W anderung durch eine automat betatigte Mitnehmer- 
walze bestimmt wird. — Es konnen auch lange diinne Rohren gleichmiiBig emailliert 
werden. (D. R. P. 403578 K I .  48c vom 29/2. 1924, ausg. 2/10. 1924.) K O h l i n g .

Karl Uebelhoer Bijouteriefabrik, Pforzheim, Eerstellcn von omamenłalen 
Emaillierungen au f beliebigen Metallgegenstdnden, dad. gek., daB einzelne unter sich 
yerschiedene Emailtone nach einer beliebigen ornamentalen Zeiehnung auf den 
Metallgegenstand aufgebracht u. zusammen so eingebrannt werden, daB die Email
tone bezw. dereń RSnder ineinanderflieBen u. dadurch eine eigenartigc, dem Batik- 
muster iihnliche Wrkg. heryorrufen. — Es konnen sowohl durchsichtige wie un- 
durchsichtige Emaillen erzielt werden. (D. R. P. 403755 K I .  48c yom 1/11. 1923, 
ausg. 2/10. 1924.) K O h l i n g .-

Cliemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a, M. (Erfinder: Adolf 
Beck, Schwanheim a, M.), Ruckgeioinnung und Rcinigung von Leichlmetallen aus 
Abfallen oder techn. reinen Metallen nach Patent 360818, 1. dad. gek., daB statt 
reinen MgCl2 oder Carnallits (oder dereń Mischuugen) Mischungen aus, diesen 
Salzen mit solchen Zuschlagstoffen yerwendet werden, dic ais Verdickungsmittel 
wirken. — 2. dad. gek., daB ais Yerdickungsmittel Oxyde oder Fluoride yerwendet 
werden. — Auch bei UbcrschuB yon MgCL, gelangt dieses nicht in das Metali. 
(D. R . P . 403802 KI. 40a vom 21/7. 1923, ausg. 2/10. 1924. Zus. zu D R.P. 3608i8;
C . 1 9 2 3  l i .  1 4 0 . )  K O h l i n g .

Bertrand S. Summers, Port Huron, Y. St. A., Yerbleien von Eisen. Das zu 
yerbleiende Eisen wird ais Kathode gegen eine Aluminiumanode geschaltet, ais 
Elektrolyt dient eine Lsg. yon Bleiaeetat in e i n e r  w s s .  L s g .  yon Aluminium- u.

19*
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Calciumaeetat, die aus rohen, zwcekmaBig organ. Stoffe (die ais Schutzkolloide 
dienen sollen) enthaltendem Calciumacetat dureli Losen in W ., Zusatz vou weniger 
ais der iiquivalcnten Menge Alaun u. Abtrennen des entstandenen CaS04 gewonnen 
wird. (A. P. 1505109 vom 23/2. 1923, ausg. 19/8. 1924.) KUh l in g .

General Electric Eurnace Corporation, Eeno, ubert. von: R,oy A. Driscoll, 
Bay Point, V. St. A., M etallgewwmmg aus JEisenabfallen. D ie zerkleinerten Aus- 
gang3stoffo werden mit Uberzugen von die Elektrizitiit niebt leitenden fi. oder 
balbfl. Stoffen, wie 01, Teer u. dgl. versehen, mit Kohle u. gegebenenfalls einem 
weiteren Zusatzstoff w ie SiOs vermischt u. im elektr. Widerstandsofen geschmolzen. 
Sollen Eisenlegierungcn hergestellt werden, so werden der Mischung die mit dem 
Eisen zu legicrenden Metalle in fein verteilter Form zugesetzt. (A. P. 1507346 
vom 9/2. 1921, ausg. 2/9. 1924.) KttHLlNG.

Earl Holley, iibert. vou: Stanley M. Udale, Detroit, V. St. A., Schutziiberzug 
fiir Metallgufiformen. Feingepulverter Ton u. etwa die 4faehe Menge W . werden  
unter Zusatz von W asserglas in sehnellaufenden Mulilen in eine kolloide Lsg. ver- 
wandelt u. diese auf die iiber den Kp. des W . erhitzten Innenwiinde der (metali.) 
GuBformen aufgebracht. (A. P. 1505176 vom 30/11. 1923, ausg. 19/8. 1924.) KU.

Earl Holley, Ubert. von: Daniel H. Meloche, Detroit, V. St. A., Schutziiber- 
ziige fiir Sandseelen. D ie bei der Herst. guBeiserner Gegenstiinde verwendeten 
Sandseelen werden mit einer Mischung von feinst verteiltem MgO u. einer 5%'g* 
wss. Lsg. von Glutiu getrankt u. dann im Ofen getrocknet. Der Uberzug schiitzt 
die Seele vor der Einw. des fl. Fe. (A. P. 1505214 vom 26/12. 1922, ausg. 19/8. 
1924.) KĆh l in g .

Earl Holley, iibert. von: Daniel H. Meloche, Detroit, V. St. A., Schutziiber- 
ziige fiir D am pfkessel und -rohren. D ie zu schiitzenden Gegenstiinde werden, 
zweckmaBig mittels Sandstrahlgeblases, gereinigt, unter Vermeidung yon Oxydation 
auf etwa 150° erhitzt, dann mit einer Mischung von gepulvertem Ton u. 10°/0ig- 
W asserglaslsg bestrichen, so daB ein sehr diinner Uberzug entsteht, wiedCr auf 
150° erhitzt, die Mischung wieder aufgestrichen usw ., bis die gewiinschte 
Starkę des Uberzuges erreicht ist. (A. P. 1505215 vom 5/4. 1923, ausg. 19/8. 
1924.) KOh l in g .

G. Skóldberg, Lindesberg, Bostschutzmittel, bestehend aus Graphit, Kartoffel- 
oder Starkemehl u. CaO. (Schwed. P. 53229 vom 15/11. 1919, ausg. 20/12.
1922.) KttiiLiNG.

IX. Organische Praparate.
Oscar Loew, Yom Werdegang der Formalinindustrie. Vf. berichtet iiber die 

Entdeckung des Verf. zur Herst. von Formaldehyd, iiber die Entdeckung der des- 
infizierenden Wrkg. iiber die Ergebnisse der Arbeiten des Vf. iiber Formose aus 
Formaldehyd. (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 825—26. 1924.) JUNG.

K. D. Jacob, H. J. Krasę und J. M. Braham, Zersetzung von Calciumcyanamid 
bei der Lagerung. Calciumcyanamid nimmt bei der Lagerung W . u. C 02 auf, wo- 
bei der Cyanamid-N bis zu NH3 umgewandelt werden kann. V£f. haben diese Yor- 
gange eingehend studiert u. dabei festgestellt, daB die Zers. stark verzogert werden 
kann durch Einolen oder durch Lagern in solchen Beliiiltern, daB dem Luftzuiritt 
nur eine kleine Oberflache geboten wird. (Ind. and Engin. Chem. 16. 684—88. 
1924. W ashington [D. C.].) G rim m e.

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Eoessler, Frankfurt 
a. M., Yerfaliren, um Blausaure aufzubewahren und zu  transportieren, dad. gek., daB 
akt. K ohle, zweckmaBig solche von saurer Rk., welche yorteilhaft mit einer Ab- 
sorptionsfl. fiir HCN getrankt ist, ais Triiger fiir die HCN yerwendet wird. — In
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gesclilossenem GcfiiBe halt aich die „Blausiiurekohle“ lange Zeit olme Zereetzung. 
(D. R. P. 403378 KI. 12k yom 2/8. 1923, ausg. 27/9. 1924.) K O hling.

B arrett Company, New York, V. St. A., Yerfahren und Vorriehtung zur teil- 
weisen Oxydation om  organiachen Verbindungen. (D. R. P. 404998 KI. 12g yom 
23/4. 1920, ausg. 25/10. 1924. A. Prior. 11/6. 1919. — G. 1922. II. 1055 [A. PP. 
1374-720 ti. 1374721].). KAUSCH.

Ricard Allenet & Cie., Melle, Franltreich, Umwandlung von aliphatischen 
Kohlenwasserstoffen der Athyle-nreihe in  fliissige Kohlcimasserstoffe durch Polymeri- 
sation. (D. R. P. 402990 KI. 12 o vom 6/7. 1923, ausg. 19/9. 1924. Big. Prior. 
9/8. 1922. — C. 1924. I. 444 [E. P. 202311].) S c h o ttla n der .

Gustav Weinmann, Zurich, Schweiz, Leichtfluchtige Kahlcnwasserstoffe der 
Butadienreihe aus Athylen. Kurzes Ref. nach Schwz. P. 91866; C. 1922. IV. 1085. 
Nachzutragen ist, daB das aus der Reaktionskammer austretende u. durch starkę 
Kiihlung kondensierte Gas aus ca. gleichen Teilen einer schwerer fliichtigen, bei 
etwa 80° Iibergehenden, u. einer leichtfluchtigen, bei —7° iibergehenden Fraktioa 
besteht. D ie letztere ist ein Gemisch von KW-stoffen der Zus. zwischen CjH,, u. 
C4H8, entsprechend Gemischen aus Butadien u. Athylatkylen. Die scliwerfluchtige 
Fraktion ist ein durch Dest. schwer trennbares Gemisch yon KW-stoffen, C0S 10 u. 
C8J3"15. D ie wertyollere, leichtfluchtige Fraktion dient zum Schwei^en u. ais Brenn- 
stoff' fiir Flugz&uge. (D. R. P. 402993 KI. 12o yom 4/8. 1921, ausg. 19/9. 
1924.) Schottlandek .

Consortium fiir elektrocbemische Industrie 0-. m. b. H. (Erfinder: Erich 
Baum, Hans Deutsch, W illy 0. Herrmann und Martin Mugdan), Munchen, 
Ester und Ather des AthylidenglylcoIs und Yinylalkohols. (D. R. P. 403784 KI. 12o 
vom 24/7. 1921, ausg. 4/10. 1924. — O. 1923. IV. 659.) Sc h o ttla n dee .

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Briining (Erfinder: Georg Kranzlein 
und Martin Corell), Hochst a. M., Ester des Thiodiglykols. (D. R. P. 400311 
KI. 12 o vom 13/6.1920, ausg. 4 /8 .1924. — C. 1921. II. 5 5 8 .1922. II. 638. 873.) Sen.

C. F. Boehringer & Sóhne G. m. b. H., (Erfinder: Lorenz Ach), Mannheim- 
W aldhof, Darstellung von Glyccrinbenzylather, darin bestehend, daB man in Glycerin 
oder in leiclit abspaltbare Substituenten entlialtende Glycerinderiw. einen Benzyl- 
rest in Sauerstoffbindung einfuhrt u. gegebenenfalls im Glycerinrest yorhandene 
substituierende Atome oder Atomgruppen abspaltet. — Alan erhitzt z. B. die Na- 
Vcrb. des Acetonglycerins in Bzl. gel. mit C0H5CH3 ■ Cl zum Sieden, zerlegt mit 
Eis, hebt die Benzolschicht ab u. dest diese im Vakuum. Der Benzylather des 
Acetonglycerbis, Kp .4 123—124°, geht beim Erhitzen mit yerd. II2SO, u. W . in den 
Glycerin-a-monobenzyldther, farblose FI. yon glycerinahnlicber Konsistenz, Kp.„,6 157 
bis 159°, nicht siiB schmeckend, mit W ., A., Bzl., Ricinusol u. Lanolin fast in 
jedem Verhaltnis mischbar, ttber. Der juckreizstillende Ather i8t geeignet, der 
kranken Haut sowohl in W ., ais aueh Fetten 1. Arzneistoffe in leieht resorbier- 
barer Form zuzufuhren. (D. R. P. 4 0 3 0 5 0  KI. 12 o yom 6/8. 1921, ausg. 20/9. 
1924.) S c h o t t la n d e r .

Leon Lilienfeld, W ien, Diathylsulfat. (D.R.P. 404173 KI. 1 2 o yom 15/11.
1919, ausg. 13/10. 1924. Oe. Prior. 15/12. 1913. -  C. 1921. IV. 512 [F. P. 
520070].) SchottlAn d e b .

E. Merck, Chemische Fabrik, Darmstadt, Barstellung von Nitrosaminen, 
darin bestehend, daB man tert. Aminę aliphat. Charakters, allein oder in Mischung 
mit sck. Aminen, bei erhohter Temp. mit uberschussiger H N 02 in Rk. bringt.
Es geben aueh tert. Aminę a l l e in  ubcr 50% Ausbeute an Nitrosaminen. Das 
Yerf. ermoglicht, Gemische yon sek. u . . tert. Aminen, wie sie bei den meisten 
Ver£f. zunachst erbalten werden, auf Nitrosamine zu yerarbeiten u. aus diesen in 
bekannter W eise die reinen sekundSren Aminę wiederherzustellen. Beispiele sind
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angegeben fur die Herst. von Dimethylnitrosamin aus Trimcthylaminchlorhydrat 
bezw. einem Gemisch aus Tri- u. Dimethylamincblorbydrat, konz. HC1 (D. 1,19) u. 
NaNOo, sow ie von Diathylniłrosam in aus Tńathylam in  in analoger W eise. (D.R.P. 
400313  KI. 12 q yom 3/12. 1921, ausg. 6 /8 . 1924.) S c i io t t l a n d e r .

Holzverkohlungs-Industrie Aktiengesellschaft, Konstanz i. B., Darstcllung 
von Formaldehyd durch Osydation yon CH3O II mit Hilfe von Kontaktstoffen, dad. 
gek., daB ais Kontaktkorper Metallpaare, w ie solche durch Erzeugung dUnner 
Schichten von Metallen, insbesondere solcher der P t-G ruppe, auf anderen Metallen, 
z. B. Ag, erhalten werden, yerwendet werden., — Zur Herst. eines Metallpaares 
behandelt man z. B. das Grundmetall, w ie Ag, in Form eines Drahtnetzgewebes 
mit einer Lsg. des niederzusclilagenden Metalls, w ie Pt oder Rh, u. erhalt so einen 
feinyerteilten gut haftenden Nd. auf dem metali. Trliger. D ie Darst. von CH20  
unter Benutzung eines solchen Kontaktes erfolgt z. B. derart, daB man in einem  
dem Kontaktrohr yorgeschalteten, mit CBs0 H  beschickten GefaB den CH30 H  auf 
ca. 42° hiilt u. durch ein zweites auf den Boden des GefiiBes reichendes Rohr 
einen kraftigen Luftstrom durch den CH3OH u.- dann das CH3OH-Luftgemisch 
durch das mit einem Metallpaar beschickte, z. B. aus Cu bestehende Kontaktrohr 
leitet, das bis nahe Rotglut erhitzt ist. Der h. Katalysator gliilit auch ohne auBere 
Warmezufuhr weiter. D ie Abgase werden durch eine aus einigen mit W . be
schickten W aschgefaBen bestehende Vorlage geleitet, in der sich der gebildete 
C K , O ansammelt. Durch einfaches Einstellen mit W . auf den gewiinschten  
%-Gelialt erhalt man gebrauchsfertige Lsgg. Gegeniiber bekannten Verff. ge- 
wahrleistet die neue Arbeitsweise bei hoher, nahezu tlieoret. Ausbeute die Ge- 
winnung eines nur solche Mengen nicht umgesetzten CH30 H  enthaltenden GELjO, 
die ohne CHjO-Verluste im Fabrikationsgang entfernt werden konnen. (D. R. P. 
4 0 2 8 4 9  KI. 12o vom 2/11. 1912, ausg. 19/9. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Etablissements Barbet, Paris, Vo>-richtung zur Herstellung von Formaldehyd 
aus Methylalkohol, dad. gek., daB das Katalysatorrohr aus zwei konachsialen Rob ren 
besteht, von denen das eine von der fiir die Rk. erforderlichen Luft u. das andere 
von dem aus der katalysierenden M. austretenden Gasdampfgemisch durchstromt 
wird. — In dem yorderen Teil des Katalysatorrohres befindet sich ein eng zusammen- 
gepreBtes Cu-Drahtnetz ais Katalysator. W eiter im Inneren ist ein zur Erhitzung 
der fiir die Rk. notwendigen Luft dienendes zweites Rohr konachsial zum ersten 
Rohr angeordnet. Durch einen Hahn wird der Eintritt dieser Luft geregelt. Das 
Austrittsrohr fiir die sehr li. Luft ist an ein Zufiihrungsrohr fiir den CHsOH-Dampf 
angeschlossen, der durch eine Innenduse eintritt u. sich innig mit der li. Luft 
mischt. Das Gemisch von CH3OH-Dampf u. Luft befindet sich so beim Eintritt 
in die katalysierende M. in iiberhitztem Zustande u. entzieht dieser daher sehr 
viel weniger Warme, so daB nicht soyiel CH30 H  durch yollstandige Verbrennung 
yerschwendet wird. D ie aus dem Katalysator austretenden, sehr h. Gase u. 
DSmpfe werden in dem sehr engen Ringraum zwischen Innen- u. AuBenrohr iii 
diinner Schicht yerteilt, so daB gleichzeitig durch beide Rohre eine sclinelle Ab- 
kiihlung stattfindet, wodurch ebenfalls ein weiterer Abbau des CH3OH yenniede^i 
wird. Durch eine Austrittsoffnung entweichen dic halb abgekiihlten Gase u. ge- 
langen zur W aschyorrichtung u. zum Kondensator. (D. R. P. 4 0 3 4 2 9  KI. 12o vom 
27/10. 1923, ausg. 2/10. 1924. Big. Prior. 30/10. 1922. F . P. 5 7 1 9 0 4  vom 13/10.
1923, ausg. 26/5. 1924. Big. Prior. 30/10. 1922. E.P. 20 6 1 5 8  vom 25/10. 1923, 
ausg. 19/12. 1923. Big. Prior. 30/10. 1922.) S c h o t t l a n d e r .

Elektrochemische Werke G. m. b. H. und Heinrich BoBhard, Hermann 
Róhler und David Strauss, Bitterfeld, H erstellm g von Aldol atis Acełaldehyd, 
dad. gek., daB man auf fl. oder dampfformigen CH3CHO unter Druck neutrale bis 
amphotere Metallosyde oder M etallhydrosyde in der Wiirme, aber unterlialb der
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Zersetzungstemp. des Aldols, einwirken liiBt. —- Beispiele sind angegeben fiir die 
Yerwendung yon Al(OH)3, Fe20 3, Sb(OH)3 u. ZnO ais Katalysatoren. Das Erhitzen 
des CH3CHO in Ggw. dieser Katalysatoren erfolgt unter Druck bei 80°. Eine 
Verharzung des Aldehyds wird fast ganz yermiedcn. Erhitzt man das Druck- 
gefaB auf hohere Temp., z. B. 100°, so gelangt man unmittelbar zu Crotonaldeliyd. 
(D.R.P. 400310 KI. 12o vom 1/10. 1921, ausg. 7/8. 1924.) Sc h ottlander .

Ernst Zollinger-Jenny, Ziirich, Schweiz, Vcreste>-ung organischer Sauren. 
(D. R. P. 403644 KI. 12o yom 15/3 1921, ausg. 30/9. 1924. Schwz. Prior. 11/2.
1920, E. Prior. 8/1. 1918. — C. 1923. IV. 616.) S c h o ttla n deb .

Consortium fiir elektrochemische Industrie G. m. b. H. (Erfinder: Rudolf 
Meingast und Martin Mugdan), Munchen, Darstellung von Essigsaureanhydrid, 
dad. gek ., daB Keten  auf CH3C 02H einwirken gelassen wird. — Z. B. wird aus 
Acetondampf durch Uberleiten uber auf 580° erhitzte Tonscherben ein neben un- 
yerandertem Aceton ca. 12°/0 Keten u. die entsprechende Menge CH4 enthaltendes 
Gasgemiscli erzeugt, durch Kiihlung von der Hauptmenge des Acetons befreit u. 
hierauf in CH3C 02H geleitet. Unter Entw. von Wiirme wird in dieser das Keten 
absorbiert, wobei quantitativ Essigsaureanhydrid  gebildet wird. D ie Absorption 
hort erst nach Umwandlung samtlicher CH3C 02H in das Anhydrid auf. (D. R. P.
403863 IO. 12o vom 16/4. 1922, ausg. 11/10. 1024.) Sc h o ttla n deb .

Farbenfabriken vorm. Priedr. Bayer & Co., Levcrkusen b. Koln a. Rh. (Er
finder: Jurgen Callsen, Elberfeld, Johann Huismann, W iesdorf u. Wilhelm 
Griitteflen, Elberfeld), Arsinsauren attpliatischer Carbonsauren. (D. R. P. 401993 
KI. 12o T o m  19/10. 1920, ausg. 10/9. 1924. — C. 1923. IV. 721. 1924.1. 965 [A. P.
1445 685].) S c h o ttla n deb .

Joseph Schatzkes, Durlach, Baden, Reinigung von Milchsdure. (D. R. P. 402785 
KI. 12 o vom 28/12. 1920, ausg. 19/9. 1924. — C. 1923. II. 251.) Sch o ttla n deb .

The California Cap Company, iibert. von: Edward Arthur Barnes, Oak- 
land, California, V. S t  A., Herstełlung von Ckcalsaure. D ie Glykolsćiure enthaltende 
Abfallfl. von der Knallquecksilberherst. wird eingedampft u. mit Oxydationsmittcln 
behandelt, wobei die Glykolsaure in Oxalsaure ubergeht. Man dampft unter 
weitercm Zusatz yon Oxydationsmitteln bis zur beginnendcn Krystallisation der 
Oxalsiiure ein , filtriert dic Krystalle von der Mutterlauge ab u. wascht sie von 
anhiingcnden Verunreinigungcn aus. (Can. P. 235148 vom 3/1. 1923, ausg. 23/10.
1923.) Sc h o ttla n deb .

Nitrogen Products Company, New  York, V. St. A., Herstełlung von Oxamid. 
Man leitet D icyan  unter Kiihlung in wss. IIC1 oder HBr. — ZweckmSBig arbeitet 
man unter Druck u. in Ggw. eines Katalysators, wie Cu2Cl2. Das Cyangas kann 
durch elektrolyt. Zers. von N aC N  gewonnen werden, unter gleichzeitiger B. von 
metali. Na. D ie Ausbeute an Chcamid wird bei nicht gcniigonder Kuhlung der 
SSure beeintriichtigt, da die Verseifung alsdann bis zur B. von Oxalsiiure weiter- 
schreitet. (N. P. 38642 vom 30/6. 1921, ausg. 24/12. 1923. A. Prior. 23/2. 
1915.) Sc h o ttla n deb .

Poord von Bichowsky und John Harthan, Glendale, V. St. A., Herstełlung 
von Cyaniden und Cyatiamiden. Silicium- oder Aluminiumnitrid oder Gemische dieser 
Nitride mit Titannitrid werden mit Eisencarbid u. dem Alkali- oder Erdalkalisalz
einer organ, oder anorgan. Siiure, yorzugsweise C 02, mit oder ohne Zusatz eines
FluBmittels yermengt u. die M. unter AusschluB oxydierendcr Gase auf hohe Tempp. 
erhitzt Bei Verwendung yon Alkalisalzen entsteht ausschlieBlich, mit BaC03 yor
zugsweise Cyanid, wiihrend mit CaCOs yorzugsweise Cyanamid erhalten wird. 
(A. P. 1506269 yom 23/2. 1921. ausg. 26/8. 1924.) KCh l in g .

Hans P. Kaufmann, Jena, Herstełlung von Sulfocyamerbindungen, dad. gek., 
daB man freies Rhodan auf ungesatt organ. Verbb. einwirken liiBt. (Ilierzu ygL
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auch K a u f m a n n  u . L ie p e , Ber. Dtsch. Pharm. Ges. 33. 139; C. 1923. III. 612 u. 
K a u f m a n n , L ie p e  u . T hom as, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 2514; C. 1924.1.299.) 
(D. R. P. 404175 KI. 12o vom 10/12. 1922, ausg.' 13/10. 1924.) S c h o ttla n d er .

Chemische Fabriken vorm. Weiler-ter Meer, Ucrdingen, Niederrh., Iler- 
stellung von Folythionaten aromatischer Basen, darin bestehend, daB man Polytliion- 
saurclsgg. mit primaren aromat. Aminen versetzt oder Polythionsauren in Ggw. 
primiirer aromat. Aminę entstehen liiBt oder 1. Polythionate mit Salzen der ge- 
nannten Aminę umsetzt. — D ie meist gut krystallisierenden u. bestandigen Salze 
finden auBer auf engerem chem.-techn. Gebiete auch fiir therapeut. Zwecke u. zur 
Schiidlingsbekampfung Verwendung. Anilintclrathionat, zers. sich trocken erst ober- 
halb 180° unter Entw. von S 0 2, wird z. B. durch Erhitzen eines Gemisches yon 
wss. NajSoOg-Lsg. u. einer Lsg. von Anilin u. A s20 3 in 20°/oig. HC1 auf 50° er- 
haltcn. — Durch Umsetzung von Na2S30 0 mit Anilinchlorhydrat in Ggw. von 
W . erhiilt man Anilintrithionat u. von o-Toluidinchlorhydrat mit Na.2S.,O0 das
o-Toluidintetrałhionat. (D. E. P. 400192 KI. 12q yom 10/10. 1922, ausg. 2/8. 
1924.) SCHOTTLANDER.

Chemische Fabriken vorm. Weiler-ter Meer, U erdingen, Niederrh., Mcr- 
steUung von Thiosulfaten aromatischer Am inę , darin bestehend, daB man Alkali- 
thiosulfate mit Salzen primiirer aromat. Monamine in wss. Lsg. umsetzt. — Anilin- 
thiosulfat aus w. W . Krystalle, trocken bis 80° bestiindig, bei hoherer Temp. sich 
in Anilin, S 0 2 u. S zers. — u-Naphthylaminthiosulfat zeigt analoges Verh. w ie das 
Anilinsalz, ist aber nocli etwas bestandiger. Infolge der Fiihigkeit, in wss. Lsg. 
ganz allmiihlieh unter Ausscheidung von S u. S 0 2 zu zerfallen, konnen die Prodd. 
zur Bekiimpfung schadlicher Organismen yerwendet werden. (D. E. P. 400193 
KI. 12 q vom 25/10. 1922, ausg. 2/8. 1924.) Sc h o ttla n d er .

The Selden Company, Pittsburgh, Pennsylyania, V. St. A., Aminocymol. Zu 
dem Ref. nach Schwz. P. 92687; C. 1922. IV. 944 ist naclizutragen, daB das Nitro- 
cymol durch Red. mit Fe u. HC1 oder mit II,2 in Ggw. eines Katalysators zum 
Aminocymol iibergefiihrt werden kann. Man behandelt das Reaktionsgemiscli mit 
yerd. HsSOł u. trennt das Sulfat der Base von Terpenen u. anderen Ver- 
unreinigungen durch Dest. mit W asserdampf, wobei die Nebenprodd. iibergehen. 
D ie wss. Lsg. des Sulfats wird mit Alkali oder Ca(OH)2 zerlcgt u. das ausgesehiedene 
Ol durch Dampfdest. ubergetrieben. (0e. P. 96518 yom 21/6. 1919, ausg. 10/4. 
1924. E. Prior. 20/2. 1919.) S c h o t t l a n d e r .

Farbwerke vorm. Meister L ueius &  Briining, Ilochst a. M ., iibert. von: 
Karl Streitwolf, Frankfurt a. M., Herstellung von in  wasseriger Losutig haltbaren 
D erivaten des Arsenobcnzols. Aminobstitutionsprodd. des Arsenobenzols werden mit 
Formaldehyddisulfitderiw. von Aminosubstitutionsprodd. des Arsenobenzols in wss. 
Lsgg. behandelt u. die Reaktionsprodd. durch A. oder A. ausgefiillt. — Beispiele 
sind angegeben fur die Umsetzung der Ag- Verb. des Na-Salzes des -i, 4'-Dioxy-
3,3?- diaminoarsenobenzols mit der Monoformaldehyddxsulfitverb. des 4,4 '-D ioxy-
3,3'-diaminoarsenobenzols, — der Mono- u. Diformaldehyddisulfitverbb, des 4'-Arsenodi- 
1 -phenyl-2,3-dimcthyl-4-amino-5-pyrazolons mit der AgJSfa-Verb. des Dioxydiamino- 
arsenobenzols, — sowie der Diformaldehyddisulfitverb. des 4 ,4 '-Bismethylamino- 
S^-Sfi-tetram inoarscnobaizoh  mit der AgNa-Verb. des Dioxydiaminoarsenobenzols. 
D ie braunen bis braunschwarzen, pulyerformigen Prodd., sind in W . mit alkal. Rk.
1., in Gemischen aus A. u. A. unl. Beim Einleiten yon C 0 2 in die wss. Lsg. bleibt 
diese klar. D ie Prodd. finden therapeut. Verwendung. D ie Vereinigung der ein
zelnen Komponenten kann auch in fester Form erfolgen. (A. P. 1506460 yom 17/9.
1923 ,'ausg. 26/8. 1924. E. P. 204721 yom 29/9. 1923, ausg. 28/11. 1923. D. Prior. 
29/9. 1922.) - S c h o t t l a n d e r .
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Howards & Sons Limited, Uphall Works, Ilford, Esses, England, und John 
William Blagden, London, Herstellung von Tliymol (l-Methyl-<t-i-propyl-3-oxybenzol),
1 . darin bestehend, daB man auf m-Kresol i-Propylalkohol in Ggw. yon II3P 0 4 ais 
Kondensationsm. unter Erw&rmen einwirken liiBt. — 2. darin bestehend, daB man 
zwecks Gewinnung einer dem Thymol isomeren Verb. die Kondensation bei er- 
hohter Temp., etwa 150°, bewirkt. — Man erhitzt z. B. ein Gemisch aus m-Kresol 
u. H3P 0 4, D . 1,85, unter langsamer Zugabe von i-Pyropylalkohol, der ebenfalls in 
H 3PO4 gel. ist, 4—10 Stdn. auf etwa 70—80° u. d est das in befriedigender Aus
beute erhaltene Tliymol ab. Steigert man die Temp. bei der Kondensation auf 
ca. 150°, so wird ais Hauptprod. eine dem Thymol isomei-e Verh., C10Hu O, F. 114°, 
Kp. 244—245° erhalten, vollkommen 1. in den gewohnlichen organ. Losungsmm. u. in 
Alkalien, in k. W . nahezu unl., in h. W . zl., mit FeCL keine Fiirbung gebend. Das 
Prod. hat wertvolle antisept. Eigenschaften. (D. R. P. 400969 KI. 12q vom 9/3. -1923, 
ausg. 23/8. 1924. E. Prior. 10/3. 1922. E. P. 200151 vom 10/3. 1922, ausg. 2/8.
1923.) SCHOTTLANDER.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik (Erfinder: Heinrich Ulrich, Ludwigs-
hafen a. R h., Darstellimg reiner Phosphorsaureester von Phcnolen, darin bestehend, 
daB man in Abanderung des D. R. P. 396784 der Behandlung der il. phenolhaltigen 
Rohprodd. mit verd. Alkalilauge eine solehe mit poroser Kohle nachfolgen laBt 
oder die Behandlung mit verd. Alkalilauge ganz oder teilweise durch eine B e
handlung mit poroser Kohle ersetzt. — Ilierdurch wird eine noch vollkommenere 
Befreiung der Triarylpliosphate von riechenden Beimischungen, insbesondere von
KW -stoffen u. bas. Verbb., erreicht ais bei der Behandlung mit Alkalilauge allein.
Man verruhrt z. B. ein freies Kresol enthaltendes Arylphosphat mit akt. Kohle 
einige Stdn., zweckmaBig bei koherer Temp. Nach dem Absaugen ist das Prod. 
fai-blos u. frei von Kresol, sowie von Naphthalin u. Pyridin. (D. R. P. 401872 
KI. 12q vom 4 /3 . 1922, ausg. 10 /9 . 1924. Zus. zu D. R. P. 396784; C. 1924. II. 
1403.) SCHOTTLANDER.

Hans P. Kaufmann, Jena. Jlerstcllung von Verbinduiigen aus Benzoldicarbon- 
sauren im d Salieylsaure oder derm  Substitutionsprodukten, dad. gek., daB man auf 
die Alkalisalze der Salieylsaure, dereń Ester oder Kernsubstitutionsprodd. Chloride 
der Benzoldicarbonsauren oder dereń Kernsubstitutionsprodd., mit oder ohne Zu
satz eines Losungsm., 3einwirken laBt. — Die Prodd. finden teils therapeut. Ver- 
wendung; geeignete Nitro- u. Am inoderiw. konnen auch ais Farbstoffkomponenten 
benutzt werden (hierzu vgl. auch - IL P . u. W . K a u fm a n n , (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
55. 282; C. 1922 I. 543, sow ie K a u fm a n n , T e g t m e y e r ,  S c h r e ib e r  u. B a r te n -  
.s t e in ,  Ber. Dtsch. Pharm. Ges. 33. 120; C. 1923. HI. 617.) (D. R. P. 400970
KI. 12q voin 13/1. 1922, ausg. 27/8. 1924.) SchottlAn d e r .

F. Hoffmann-La Roche & Co. Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Darstellung der 
lirdalkalisalze der Benzylphthalamidsaure, dad. gek., daB man in  weiterer Ausr 
bildung des D. R. P. 381713 die Erdalkalisalze ohne, vorheriges Eindampfen aus 
solchen wss. Lsgg. auskrystallisieren liiBt. welche von dem entsprechenden Metali- 
hydroxyd gel. enthalten. — Durch den Zusatz des entsprechenden Motallhydroxyds 
zu der beim Abkuhlen krystallisierenden Lsg. der Erdalkalisalze der Benzyl
phthalam idsaure wird eine Zers. der w ss. Lsgg. durch Anziehen von C 02 aus der 
Luft yermieden u. das betreffende Salz in reiner Form gewounen. Es ist nur eine 
geringe Konz. der Metallhydroxy<ls erforderlich. Beispiele sind angegeben fur die  
Herst. des benzylphthalamidsauren Ca-, (C!5H,„OsN)5Ca, aus Benzylphthalamid 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 2Q. 227 [1887]). (D. R."P. 401076 KI. 12o yom 25/12.
1921, ausg. 28 /8 . 1924. Schwz. Prior. 5 /3 . 1921. Zus. zu O. R. P. 381713;
C. 1923. iv. 9 3 2 .) S chottlAn d e r .
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Knoll & Co. Chemische Fabrik (Erfindcr: Hermann Vieth), Ludwiga- 
hafen a. Rh., Herstellung von organischen Quecksilberverbindungen, 1. dad. gek., daB 
man auf Hg-Verbb. mit einem organ. Radikal Mercaptane einwirken liiBt. —
2. darin bestehend, daB man solche Mercaptane verwendet, die in ihrem organ. 
Radikal uoch eine Siiuregruppe enthalten. — D ie Umsetzung der organ. Iig-Verbb. 
R -H g-O H  mit den Mercaptanen R '-SH  [R oder R '=  C2H6—, C0HS—, — CH2C 02H, 
— C6H 4*C02H, — C0H4-NH2, — C0H 3(ÓH) (AsO-[OH]2) usw.] fulirt zu Verbb. der 
Zus. R -H g-S -R ' u. erfolgt bereits bei gewohnlicher Temp. u. in verd. w ss. Lsg. 
Das H g in diesen Verbb. ist viel fester gebunden ais in den S-freien Verbb., etwa 
in iihnlicher W eise w ie in den H g-D ialkylen; manche sind gegen Hydrosulfit nur 
in alkal. Lsg., andere dagegen aueli in neutraler oder selbst saurer Lsg. bestiindig. 
Sie finden therapeut. Verwendung. Mercuribenzoatthiosalicylat C0II4(CO„H)• H g-S- 
C6H 4-C 0 2H, aus Mcrcuribenzoesaureatihydrid (I) u. dem Na-Salz der Thiosalicyl- 
saure (II) schwach gelblich gefiirbtes Pulver, sil. in W . mit neutraler Rk., die Lsg. 
enthalt ca. 10°/0 Hg. Das H g kann weder durch Alkali noch durch ILS noch 
durch reduzierende Mittel in neutraler oder alkal. Lsg. ohne weiteres nachgewiesen  
werden; erst durch langere Einw. oder dureli osydierende bezw. saure Mittel, w ie 
CL, oder J, wird es allmiihlich abgespalten. — Etwas weniger bestandig ist die 
Ycrb. aus Mercurisalicylsaure u. Thiosalieylsaure CaHa(OH) • (CO.JI) • H g • S • C0H4 ■ CO.H.

— Na-Salz der Mercuribenzoethioglykolsiiure, farblos in W . 11. Pulver, wird aus 
einer Lsg. von I  in verd. NaOH u. Tliioglykolsaure SH*CH2 -C 02H erhalten. —  
D ie durch Erhitzen von p-Oxyphenylarsinsiiure mit HgO oder Hg-Acetat erliiiltliche 
Mercurioxybenzolarsinsaure gibt mit einer alkal. Lsg. von II  das Na-Salz der Mcr- 
curioxybenzolarsinsaurethiosalicylsdure C0H 3 • (OH) - (AsO[OH}2) • H g • S ■ CcII, • C 0 2H. — 
Aus o-Mercuriplienolanhydrid in alkal. Lsg. u. I I  entsteht das Na-Salz der 
Verb. C^II^OJI)■ H g-S- CA1IAC 0 J I, dereń wss. Lsg. durch Na2S20 4 nicht reduziert 
wird. — Na-Salz der Thiophenolmercio-ibenzoesaure wird durch Einw. einer alkoh. 
Lsg. von Thiopheiiol auf ein Lsg. von I  in verd. NaOH erhalten. — Athyląucck- 
silberłhiosalicylsaure, C2I i5 • H g • S • C,,Hj • C 02II wird aus einer Lsg. von I I  in verd. 
NaOH u. einer wss.-alkoh. Lsg. von Atliyląuecksilberchlorid C2H 6-HgCl, unter 
Zusatz von 10°/0ig- NaOH gewonnen. (D. R. P. 399904 KI. 12q vom 28/2. 1922, 
ausg. 2/8. 1924.) S c h o t t la n d e u .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Koln a. Rh., 
ubert. von: Werner Schulemann, Yohwinkel, Ludwig Schutz und Kurt Meisen- 
burg, Elberfeld, Herstellung von Alkaminestern aromatischer Aminosiiuren. Alkamine 
der allgemeinen Formel: (R)»N • C il2 • CII(R) ■ CH(R) • OII [R =  Alkyl] werden mit 
aromat. Aminosiiuren, w ie Aminobenzoesauren oder Aminozimtsiiurc verestert. —  
Das Alkamin wird z. B. mit p-Nitrocinnamoylchlorid beliandelt u. der NitroCster 
reduziert oder man erhitzt die Alkamine mit p-AminobenzoesSurealkylestern. !Fol- 
gendes Beispiel ist angegeben: afi-D imcthyl-y-dbnethylaminopropylalkolwl (CH3)2N- 
CH2-CH(CHs)-CH(CH3)OH wird in Bzl. gel., die k. Lsg. mit einer solchen von 
p-Nitrobenzoylchlorid in Bzl. vermischt, das Gemiseh auf 100(l erhitzt, mit W . ver- 
eetzt, das Bzl. abgetrennt u. aus der wss. Lsg. der p-Nitrobenzoesiiure-a,fi-dimethyl- 
y-diniethylaminopropylester durch Na2C 0 3 abgeschieden. Bei der Red. mit Sn u. 
HCI bei ca. 60° geht er in den p-Aminobenzoesaure-cc,fi-dimetliyl-y-dimethylamino- 
propylester, krystallin. erstarrendes Ol, F . 81—82°, iiber, der 2 a. C-Atome enthalt 
■u. sich durch fraktionierte Krystallisation aus Lg. in die opt.-akt. Isomeren zer- 
legen laBt. Das in W . 1. rac. Chlorhydrat wird durch fraktionierte Krystallisation 
aus A. ebenfalls in die opt.-akt. Antipoden gespalten, von denen das eine lange 
Nadeln, F . 216—217°, das andere bei 178°.schm. Krystalle b ildet — p-Amitiobenzoe- 
saure-cc-athyl-fl-methyl-y-dimethylaminopropylester, rac. Chlorhydrat F. 167°. — p -  
Aminobenzoe8aure-a,{3-diathyl-y-diathylaniinopropylester, rac. Chlorhydrat F. 146°, —
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p-Aminobenzoesaure-a-athyl-fi-methyl-y-diathylaminopropylestcr,Ta.c.Ch\orhydr&tF.n8°. 
D ie wss. reizlosen Lsgg. der Salze wirken ortlich aniisthesiercnd u. finden therapeut. 
Verwendung. Zur Sterilisation lassen sie sieli unzers. koehen. (A. P. 1474567. 
Tom 1/12. 1922, ausg. 20/11. 1923.1 Sc h o ttla n d eb .

Geza Austerweil und Louis Peufaillit, Paris, Yerfahren zum Trenucn von 
Pinen und Camplien, dad. gek., daB ein Gemisch dieser beiden Terpen-KW-stoffe 
mit mit W . gemischten Losungsmm., dereń W .-Gehalt je nach der angewandteu 
Temp. u. Konz. wechselt, gewa.schen u. die in die Waschfl, Ubergegangenen Terpene 
in entsprecheuder W eise durch Fallung oder Dest. oder sonst in angemessener 
W eise abgeschieden werden. — W ahrend z. B. Pinen in ca. 55 Vol.-°/0ig. A. oder 
62 Vol.-%ig. 011,011 bei n. Temp. fast unl. ist, ist Camphen in diesen Losungsmm. 
obiger Konz. bei n. Temp. ziemlich gut, u. bei leicht erhohter Temp., yollstandig 1. 
Im Gegensatz zu A. u. CHs0 H , die auch verd. Camphen besser losen ais Pinen, 
verhiilt sich n-Propylalkohol u. Pyridin, die wieder Pinen besser losen ais Camphen.
— Z. B. triibt sich ein Gemisch von 80% Camphen u. 20% 92,5%ig. A. bei 30° 
unter Krystallausscheidung, wahrend ein Gemisch von 80% Pinen u. 20% 92,5%ig-
A. sich erst bei 63° triibt. Dagegen triibt sich ein Gemisch aus 80% Camphen u. 
20% n-Propylalkohol bei -(-18°, wahrend ein Gemisch aus 80% Pinen u. 20%  
n-Propylalkohol sich erst bei —62°, etwa dem P. des Pinens, triibt. D ie Patent- 
schrift cnthiilt ein Beispiel fiir die Trennung eines Gemisches von 35% Camphen 
u. 65% Pinen mit H ilfe von 55 Yol.-% ig. A. bei 15°. (D. R. P. 400 253 KI. 12o 
vom 6/9. 1922, ausg. 6 /8 . 1924.) S c h o t t l a n d e b .

Geza Austerweil und Louis Peufaillit, Paris, Verfahren zur Trennung von  
Pinen und Camphen, dad. gek., daB das Gemisch unter Druck fast auf die Schmelz- 
temp. des Pinen-Camphen-Eutektikums abgekiihlt wird u. nach Ausscheidung. des 
Pinens das zuriiekbleibende Pinen-Camphen-Gemiscli beliufs Ausscheidung eines 
Camphenanteiles vom Druck befreit, aber auf derselben Temp. gehalten wird. — 
Z. B. wird ein Gemisch von 10% Camphen u. 90% Pinen in einen mit einem  
Kompressor yerbundenen diekwandigen Cu-Cylinder gebracht, iu den ein sehr 
poroses, ais Tauchfilter wirkendes TongefiiB taucht. Das Ganze kann luftdicht 
ycrschlossen werden, so daB nur ein Rohrstutzen, der mit dem hohlen Tauchfilter 
in Verb. ist, herausragt. Der Cu-Zylinder wird in fl. Luft eingetaucht u. der 
Kompressor iu Bewegung geseizt. B ei —85° u. ca. 50 at. Druck wird durch das 
TongefiiB das Camplien-Pinengemisch abgeblasen u. in einem anderen, mit fl. Luft
gekiihlten GefaB gesammelt, wo sich nun das Camphen abscheidet. Das Pinen-
Camphen-Eutektikum kann aus diesem zwciten GefaB einfach mittels porosen 
Tauchfilters abgesaugt w erden; es bleibt Camphen zuriick. Im ersten Cu-Zylinder 
bleibt das ausgefrorene Pinen zuriick. D as abwechselnde Komprimieren u. Aus- 
krystallisieren kann fast bis zur endgiiltigen Ausscheidung des gesamten Camphens 
wiederholt werden. Bei entsprechender Wiirmeausschaltung ist das Yerf. wirt- 
schaftlich u. macht auch die Yerff. der teilweisen katalyt. Umwandlung von Pinen 
im Camphen moglieh u. wirtschaftlich. (D. R. P. 402 995 KI. 12o vom 31/8. 1922; 
ausg. 24/9. 1924.) S c h o t t la n d e e .

Ludwig Schmidt, L uzem , Schw eiz, Darstcllung von P om yl- und i-Bornyl- 
estern organ. Sauren aus Pinen oder pinenhaltigen Ólen, 1 . darin bestehend, daB 
die betreflenden organ. Sauren mit Pinen oder pinenhaltigen Olen unter Zusatz yon  
B„03 erhitzt werden. — 2. darin bestehend, daB Pinen oder pinenhaltige Óle mit 
den Anhydriden. organ. Sauren in Ggw. von Borsauren erhitzt werden. • Das 
B 2Oa spaltet im Gegensatz zu B(OH)3 kein Reaktionswasser ab u. ermogliclit in 
kurzer Zeit die nahezu ąuantitatiye Veresterung des Pinens. Besonders yorteilhaft 
liiBt man sowohl das Bortriosyd ais auch die betreffenden organ. Sauren allmiihlich 
im Entstehimgszustande auf das Pinen oder die pinenhaltigen Ole zur Einw. ge-
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langen, indem man die Anhydride der betreffenden organ. Sauren mit B(OH)3, HBOs 
oder H .,B ,07 in dem Reaktionsgemisch im Sinne der nachstehenden Gleichungen  
umsetzt:

I. 3 (ll-C 0)20  +  2B(OH)3 +  6  C10H 10 =  6 R-CO2-CI0H 17 +  B 20 3

H. (R-C0)20  +  2 H B 0 2 +  2C 10H ,0 =  2R .C O 2-CI0H 17 +  B.,03

III. (R-C0)20  +  H 2B40 7 +  2 C10H 10 =  2R .CO 2-C10H 17 +  2 B 20 3 .
Es entatehen in allen Fiillen ausschlieBlich dic Bornyl- u. i-Bornylester der 

angewandten organ. Sauren bezw. Siiureanbydride, .ohne B. anderer Prodd., die 
sich nach erfolgter Verseifung ohne weitcres zur Herst. yon Camplier yerwenden  
lassen. Das Arbeitcn unter Druck im Autoklaven ist zu yermeiden. Beispiele 
sind angegeben fiir die Herst. von Gemischen aus: Bornyl- u. i-Bornylacetat aus 
Pinen oder Terpentinol, Eg. u. B 20 3, bezw. Essigsiiureanhydrid u. H B 0 2 oder 
H 2B40 7, — Bornyl- u. i-Bornylbenzoat aus Pinen oder Terpentinol, Benzoesiiure u.
B.,03, bezw. Benzoesiiureanhydrid u. B(OH)3, — i-Bornyl- u. Bornylsalicylat aus 
Pinen oder Terpentinol, Salicylsaure u. B 20 3, — sowie Bornyl- u. i-Bornylplithalat 
aus Pinen oder Terpentinol, Phthalsaureanhydrid u. B(OH)a. (D. R. P. 401870 
KI. 12 o vom 3/1. 1917, ausg. 10/9. 1924.) • Sc h o ttla n d er .

Burckhardt Helferich, Frankfurt a. M., Darstellung der Acetale von Aldehyden 
und Ketcmen, darin bestehend, daB man Orthokieselsaureestcr auf Aldehydc oder 
Ketone bei gewolinlicher oder erhohter Temp. in Ggw. geringer Mengen Siiure 
oder sauer reagierender Stoffe ais Katalysatoren einwirken liiBt. — Nach dem Verf. 
lassen sich auch cmpfindliche Aldehyde in die entsprecheuden Acetale uberfuhren. 
Benzophenondimethylacetal, aus mit CH3ONa alkal. gemachtem CII3OH Krystalle, 
wird durch Einw. von Orihokieselsauremethylester auf eine absol. methylalkoh. 
Lsg. von Benzophenon in Ggw. von wenig methylalkoh. HC1 erhalten. Ent- 
sprechend Benzaldehyddiathylacetal, Kp .13 98— 100° in 81% Ausbeutę (hierzu vgl. 
auch H e l fe r ic h  u. II a u s e n , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 795; C. 1924. II. 31.) 
(D.R.P. 404256 KI. 12o vom 22/9. 1923, ausg. 13/10. 1924.) S ch o ttla n d er .

Durand & Huguenin S. A., Basel, Schweiz, Darstellung von hoćhclilorierten 
stickstoffhaltigen liydroaromatischm Produktcn, dad. gek., daB man aromat. Aminę in 
einem indifferenten Losungsm. lost, in diese Lsg. trockenes IICl-Gas bis zur Siittigung 
einleitet u. hernach mit Cl2-Gas chloriert. — W esentlich fiir den Erfolg des Yerf. 
ist der ganzliche AussehluB yon W . u. die Yerwendung eines ganz indifferenten, 
keine Hydrolyse zulassenden Losungsm., da andernfalls sofort eine Verseifung der 
entstehenden N-lialtigen Cliloradditionsprodd. zu den entsprechenden Ketonen er
folgt. Man leitet z. B. in die L sg. des betreffenden aromat. Amins in Bzl. bezw. 
Chlorbenzol, HCl-Gas bis zur Siittung, hierauf Cl2, gegebenenfalls unter nach- 
folgendem Erhitzen auf ca. 100° ein. Aus Anilin  in Chlorbenzol entsteht so das 
01ctachlorchlorkctimidohexaJiydrobenzol (I.), aus Bzn. Krystalle, F. 151°, u. in Bzl. dąs 
Hexachlorchlorketimidotetrahydrol>enzol (II. bezw. IH.), Krystalle, F . 125°. Beim Er- 
hiten bcider Stoffe auf ca. 170° tritt unter Cl2-Entw. Zers. ein. — D ie beiden Naph- 
thylamine gehen unter Aufnahme yon 6 Cl-Atomen in chlorierte Tetrahydronaphthyl- 
amine iiber, u. zwar das 1 -Naphthylamin in Chlorbenzol gel. in das Pentachlor-
1-chlorketimidotetrahydrojiaphthalin (IV.), aus PAe. prismat. Krystalle, F . 122°, u. das
2-Naphthylamin in benzol. Lsg. in das Pentachlor-2-chlorketimidotetrahydronaphthalin 
(V.), Prismen, F. 118,5°. — Auch in die Aminoanthrachinone treten 6 Cl-Atome ein.
1 -Aminoanthrachinon liefert in Bzl. gel. ein Pentachlor-l-chlorketimidotctrahydro- 
anthrachinon (VI.), hellgelbe Prismen, F. 190° (Zers.) u. 2-Aminoanthrachinon das 
Pentachlor-2-chlorketimidotetraliydroanthrachinon, rhomb. Blattchen, F . 210°. D ie 
Prodd. sind wertyolle Ausgangsstoffe fiir die Heęst. yon Farbstoffen. — Geht man 
an Stelle der unsubstituierten aromat. Aminę der Benzol- u. Naphthalinreihe von 
den entsprecheuden, negatiye Substituenten enthaltenden Aminen, w ie chloriertem
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oder nitriertem Anilin aus, so kann die Chlorierung der Basen auch ohne yorhcr- 
gebende Uberfuhrung in die Chlorhydrate erfolgen, wobei jedoch ebenfalls jegliclie 
Ggw. von W . sorgfiiltig ausgeschlosscn werden muB u. der Zusatz von indifferenten 
Losungsmm. erforderlicli ist. D ie beiden, die negativen CO-Gruppen substituiert 
cnthaltenden Aminoanthrachinone lassen sieli unmittelbar durch Einw. yon CL, in 
Ggw. des indifferenten Losungsm. in die hochchlorierten hydroaromat., N-haltigen  
Prodd. uberfuhren. Leitet man z. B. in die eiskalte Lsg. von 2,5-Dichlor-l-anwio- 
benzol, bezw. Chloranilin in Chlorbenzol Cl2 ein u. erhitzt schlieBlich bis zur yolligen  
Lsg. unter weiterem Einleiten von Cl2 auf 100°, so werden 8 Cl-Atome aufgenommen 
u. man erhiilt das Heptachlorchlorketimidotetrahydrobcnzol (VII. bezw. V III.), aus

'CH • Cl
CCL

CH-CL,
JCH-C1 

C-Cl*
PAe. farblose Blattchen, F. 125°, mit 7G,2°/0 Cl. — In analoger W eise gewiunt man 
aus l,3-Diclilor-2-naphthylamin bezw. aus l-Chlor-2-naphthylamin das Chlorderiv. (V.),
— aus 2,4-Dichlor-l-naphthylamin das Chlor derw. (IV.), — aus 2-Aminoantliraehinon 
das Pentachlor-2-chlorketimidotetrahydroanthracliinon — u. aus 1-Aminoanthrachinon 
das Chlorderiv. (VI.). (D. R. P. 400254 KI. 12o vom 24/2. 1922, ausg. 13/8. 1924. 
P.P. 562566 vom 22/2. 1923, ausg. 14/11. 1923. D. Priorr. 23/2. u. 31/5. 1922.
E.P. 193843 vom 20/2 . 1923, ausg. 25/4. 1923. D. Prior. 23/2. 1922 u. E. P. 
198676 [Zus-Pat.] vom 30/5. 1923, ausg. 1/8.1923. D . Prior. 31/5. 1922. Schwz. P. 
104791 vom 21/2. 1923, ausg. 16/5. 1924. D. Prior. 23/2. 1922 u. Schwz. PP. 
105644, 105645, 105646, 105647, 105648 [Zus.-Patt.] vom 21/2. 1923, ausg. 1/7. 
1924. D. Prior. 23/2. 1922.) S c h o ttla n d eb .

Durand & Huguenin S. A., Basel, Schweiz, Herstełlung von chlorsubstituiertcn 
aromatischen Aminen. D ie nach den Verff. des D .R .P . 400254 u. des E .P . 198676; 
yorst. Ref. erhiiltlichen hochchlorierten, N-lialtigen hydroaromat. Prodd. werden 
unter Vermeidung einer Hydrolyse mit geeigneten Reduktionsmitteln beliandelt — 
D ie Red. yerliiuft unter teilweiscr Abspaltung von Cl2 u. Regenerierung der NIL- 
Gruppe. Man kann auch in stark saurer Lsg. arbeiten, wenn die Red. sclmell 
durchgefuhrt wird. Starkę Reduktionsmittel, wie Zu u. HC1, spalten mehr Cl-Atome 
ab ais schwache, wie Na2S in alkoh. oder methylalkoh. Lsg. oder A. allein. Das 
Verf. fuhrt in gutcn Ausbeuten zu teilweise noch nicht hergestellten Cl-Substitutions- 
prodd. primiirer aromat. Aminę. Folgende Beispiele sind angegeben: Hexachlor- 
chlorketiminotetrahydrobenzol geht beim Behandeln mit methylalkoh. Na^S in das
2,3,4,6-Tetrachloranilin, aus PAe. Krystalle, u. das Oktachlorchlorketiminohexahydro- 
benzol analog in das 2,3,4,5,6-Pentachloranilin uber. — Behandelt man das Penta- 
chlor-2-chlwketiminotetrahydronaphthalin mit absol. alkoh. Na^S erst bei 30 u. dann 
bei 100°, so gewiunt man das l,3,4-Trichlor-2-naphthylamin, aus Bzl. Krystalle, in 
einer Ausbeute von 90% — u. aus Pentachlor-l-chlorketimi7iotetrahydronaphthalin, 
analog das 2,3,4-Trichlor-l-naphthylamin, F. 162°. — Durch yorsichtige Red. des 
Pentachlor-3-chlorketiminotetrahydronaphthalin mit Zn-Staub u. 30%ig- HC1 unter 
Vermeidung eines SaureUberschusses, entsteht, neben wenig Naphthol, das 1,3- bezw.
3,4-Dichlor-2-waphthylamin, aus CIl3OH Krystalle, F. 93,5°. — Pentachlor-l-chlor- 
ketiminotetrahydroanthrachinon  gibt beim Erhitzen mit A. unter RiickfluBkuhlung
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das 2,3,4-Trichlor-l-aminoanthracMnon, F. 196°, u. bei der Red. mit einer Lsg. yon  
SnCl2 in methylalkoli. I1C1 ein Dichlor-1-aminoańthrachinon, aus Bzl. Krystalle,
F. 204°. (E. P. 217753 vom 4/6. 1923, ausg. 17/7. 1924. F.P. 566903 yom .31/5.
1923, ausg. 22/2. 1924. D. Prior. 3/6. 1922.) Sc h o ttla n d ek .

Eduard Kopetscłmi, Graz, Osterrcich, Darsłellimg von l-Oxy-2-anńnoanthra- 
clńnon und dessen Derivaten, dad. gek., daB man in 1 -Stellung eine Halogengruppe 
enthaltende lIalogen-2-acylaminoanthraehinone mit Salzen aliphat. Carbonsiiuren, 
zweckmiiBig bei Ggw. von hoher sd. Losungsmm., erhitzt. — Wird z. B. 1-Chlor- 
2-acetaminoanthrachinon mit entwassertem K-Acetat, Na-Acetat, Gemiselien beider 
oder Salzen anderer organ. Siiuren, w ie Formiaten, yerschmolzen oder in Ggw. yon 
Nitrobenzol zum Sieden erhitzt, so gelit es in die 0,N-Diacetylverb. des l-O xy-
2-aminoanthrachinons iiber, aus Eg. briiunlichgelbe Prismen, F. nach yorherigem 
Sintern (ab 200°) 211° unter Braunfiirbung, sil. in Eg., A. Toluol in der Wiirme, 
in k. konz. H 2S 0 4 mit gelber, beim Erwarmen in braunrot umschlagender Farbę 1. 
W . fiillt aus der schwefelsauren Lsg. l-Oxy-2-aininoantliracliinon. Dessen Na- 
Salz, rotbraune Krystalle, entsteht aueh durch Kochen des Diacetylderiy. mit alkoh.- 
wss. NaOH, aus Toluol dunkelbraune Nadeln, F. 257— 258°. — Kocht man
l,3-Dibrom-2-diacełaminoanthrachinon, F. 205°, mit gleiclien Teilen entwassertem' 
N a- u. K-Acetat u. Nitrobenzol, so entsteht aus ihm das l-Acetoxy-2-diacetamino-
3-bromanthrachinon u. aus diesem beim Verseifen mit alkoh.-wss. NaOH das l-O xy-
2-amino-3-bromanthracliinon, dunkelbraunes Pulyer. (D. R. P. 401727 KI. 12 q 
yom 6/2. 1921, ausg. 10/9. 1924.) S c h o ttla n d er .

Leopold W eil und Chemische Fabrik in Billwarder vorm. H eli & 
Sthamer A.-G-., Hamburg, DarStellung von reinem Carbazol, dad. gek., daB mań 
Rohearbazol zusammen mit liochsd. KW-stoffen oder anderen hochsd. StofFen dest.
— Z. B. wird Rohearbazol von 48% Reinheitsgrad mit Gasol D . 0,84, Kp. 240 bis 
280°, gewonnen durch Dest. von gewohnlichem Petrolem mit W asserdampf u. Ent- 
fernung der niedrigsd. KW-stofte, gemisclit. B ei ca. 200° dest. das Gasol mit 
Carbazol iiber. Aus dem Destillat krystallisiert beim Erkalten das reine Carbazol, 
wird abgesaugt, mit Bzn. nachgewasclien u. getrocknet oder stark abgeprefit. Es 
hat einen Reinheitsgrad von ca. 90%, der durch wiederholte Dest. oder Krystalli- 
sation auf 95% erhoht werden kann. D ie Dest. des Rohcarbazols kann aucli unter 
gleichzeitigem Einleitcn von uberhitztem W asserdampf oder im Yakuum ausgefiikrt 
werden. AuBer Gasol D . 0,84 eignen sich aucli andere organ. Losungsmm. 
Kp. 200—360°, w ie Braunkohlengasol, Braunkohlenteerdle, Paraffinole, Naphthalin- 
ole, Chinolin, Chinaldin, Dimethylnaphthalin u. Tetrachlorbenzol. (D. R. P. 386742 
KI. 12 P vom 8/9. 1922, ausg. 16/8. 1924.) Sc h o t t l a n d e r .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rli., Darstellung von 
tcasserloslichen Kondemationsprodukten , darin bestehend, daB man in Abiinderung 
dea D . R. P. 349727 die hydroxylfreien D eriw . der Sulfosauren aromat. KW-stoffe 
zur Kondensation yerwendet. — Man sulfoniert z. B. a-Chlornaphthalin mit konz. 
H2S 0 4 u . erhitzt die rohe Sulfosaure 20 Stdn. unter stark yermindertem Druck auf 
150— 155°. D ie sirupartige, in W . klar 1. M. fiillt Alkaloid- u. Leimlsgg. — Erhitzt 
man in h. W . gel. carbazolsulfosaures Na, das mit Monohydrat im Vakuum ein
gedampft wurde, nach Zusatz weiterer Mengen Monohydrat so lange im Vakuum
auf ca. 150°, bis die leimfiillende Wrkg. nicht mehr zunimmt, so entsteht ein festes,
pulyerisierbares Prod. — Man kann aueh Gemische yon Sulfosauren der D er iw . 
der Bzl.- u. Naphthalinreihc oder des Carbazols gleichzeitig aufeinander zur Einw. 
bringen. D ie Sduren bilden in W . 11. Alkalisalze. W eder diese, noch die freien 
Siiuren geben in wss. Lsg. mit FeCl3 Fiirbungen. D ie Kondensation erfolgt unter 
Abspaltung yon W . Aueh die hier erhaltenen Prodd. sind der yerschiedensten
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teclin. Anwendung fiihig. (D. E . P. 4 0 2 9 4 2  KI. 12 o vom 29/1. 1914, ausg. 19/9. 
1924. Zus zu D. R. P. 349 727; C. 1922 |l. 970.1 SCHOTTLANDER.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, (3-Ndtphtho- 
thiofuran-1,2-dion (fi-Thionaphthisatin). (D. R. P. 402994 KI. 12o vora 29/11. 1921, 
ausg. 19/9. 1924. — C. 1923. II. 573 [Schwz. P. 92 688]. 998 [E. P. 186859].) Schottl .

Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), Berlin (Erfinder: TUTry 
Dohrn, Charlottenburg, und Hans Horsters, Nowawes b. Berlin), Darstellung von 
2-Amino-5-clilorpyridin und 2-Amino-3,5-dichlorpyridin, 1. dad. gek., daB man auf
2-Aminopyridin in einem geeigneten Losungsm. Cl2-Gas so lange einwirken laBt, 
bis die Gewiehtszunahme etwa 2 Mol. Cl2 entsprieht u. gegebenenfalls das erhaltene
2-Amino-5-chlorpyridin durcli W eiterbehandlung mit Cl2 in das 2-Amino-3,5-dichlor- 
pyridin uberfuhrt. — 2. dad. gek., daB man zur Darst. von 2-Amino-3,5-dichlor- 
pyridin in eine Lsg. von 2-Aminopyridin Cl2-Gas im tjberschuB einleitet —  Ais 
Losungsm. fiir das 2-Aminopyridin eignet sich z. B. Chlf. 2-Amino-5-chlorpyridin 
Kp.n 127—128°, aus Bzl. oder 'Bzl.-PAe. SpieBe bezw. Blattchen, F. 130—132°,
I. in h. W . — 2-Amino-3,5-dichlorpyridin, aus Bzl. dicke Prismen, F. 84°, in h. W .
uul. Beim Ersatz der NII2-Gruppe durch andere einwertige Radikale nach be- 
kannten Mcthoden gelangt man zu wichtigen D er iw . des 3,5-Diclilor- bezw. 5-Chlor- 
pyridins, z. B. einem zwńfach  ais auch drcifach chlorierten Pyridin . D ie Verbb. 
sollen ais Zwischenprodd. fiir die Ilerst. von Arzneimitteln, sowie zur Bekampfung 
von Schadlingen u. Parasiten dienen. (D. R . P . 4 0 0 1 9 1  KI. 12p yom 29/12. 1922, 
ausg. 4/8. 1924.) Sc h o ttla n d er .

Chemische Fabrik auf Actien (vormals E. Schering), Berlin, Max Dohrn, 
Charlottenburg, und Hans Horsters, Nowawes b. Potsdam, Darstellung von
2,6-Diam inopyridin, dad. gek., daB man in Abanderung des D. R. P. 399902, Zus. 
zu D. R. P. 398204; C. 1924. II. 1409, 2-Aminopyridin  in Ggw. von leicht beweg- 
lichen, hoclisd., indifferenten Verdiinnungsmitteln mit N II2-Na auf Tempp. uber 
150° erhitzt. — Man laBt z. B. auf in Cumol gel. 2-Aminopyridin gepulvertes 
NH2N a 10—20 Stdn. bei Tempp. bis zu 200° einwirken. Nach Zers. mit W . wird 
die Base in der friiher angegebenen W eise abgeschieden. (D. R. P. 400638 KI. 12p 
yom 23/5. 1922, ausg. 16/8. 1924. Zus. zu D. R. P. 399 902; C. 1924. II. 2788.) Sch.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, B asel, Schw eiz, Derivate 
des Dihydroisochinolins. (D. R. P. 399805 KI. 12p vom 3/12. 1920, ausg. 5/8.
1924. — C. 1923. II. 574.) S c h o ttla n d er .

Actien-Gesellschaft fiir Anilin-Fahrikation, Berlin-Treptow, ubert. von: 
Heinrich Griinhagen, Berlin-K arlshorst, 2,7-Dialkyl-3-dialkylamino-6-amino-10- 
alkylacridiniumhalógenide. Zn dem Ref. nach D. R. P. 366096; C. 1923. II. 528 
ist folgendes nachzutragen: D ie Alkylacridiniumhalogenide bilden trocken rotlich- 
braune Pulyer, 11. in W ., 1. in A ., die yerd. wss. Lsg. fluoresziert grun, in konz. 
H 2S 0 4 mit gelber Farbę 1.; NaOH fallt aus konz. w ss. Lsg. gelblichen in W . 1., 
nach mchrstd. Erhitzen in W . teilweise unl. werdenden Nd.; beim Erhitzen mit 
Oxydationsmitteln, w ie Ca(OCl)2 werden sie zers. Tannierte Baumwolle wird in 
klaren gelben Tonen angefarbt, ebenso auch Leder. Ihre wśs. Lsgg. sind starkę 
Desinfektionsmittel. (A. P. 1473550 vom 10/3. 1922, ausg. 6/11. 1923.) S chottl.

Arthur Stoli, Basel, Schweiz, Salze des Ergotamins. (D. R. P. 401109 
KI. 12p vom 12/10. 1921, ausg. 27/8. 1924. Schwz. Prior. 14/10. 1920. — C. 1922.
II. 666  [E. P. 170302].) Schottlander .

Kalle & Co., Aktiengesellschait (Erfinder: Erich Bartholomaus und Otto 
Schaumann), Biebrieh a. Rh., Darstellung von Amincmerbindungen des Lupinans, 
dad. gek., daB man Halogenlupinane mit N H 3, primaren oder sekundaren Aminen 
oder deren Salzen behandelt. — Z. B. erhalt man beim Erhitzen von Chlorlupinan 
(C9H 18N ).C H 2-C1 mit wss. oder alkoh. NH 3 bezw. mit NH.Cl auf 100° das Amino-
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lupinan, Kp.a  120°, scliwach bas. riechendes 01; P ikrat F. 217— 21S°. — Phenyl- 
aminolupinan, dickes 01, Kp.15 215—216°; P ikra t aus Aceton rliomb. Tiifelchen,
F. 159— 160", wird durch Erhitzen yon Chlorlupinan mit Anilin auf 100° ge- 
wonnen. — Erhitzt man Bromlupinan mit methylalkoli. Methylaminlsg. auf 130 bią 
175°, so geht es in Metliylaminolupinan, scliwach bas. riechendes Ol, Kp.n 128— 129°,
Styplmat F. 260° unter Zers., iiber. — Dimethylaminolupinan 01, Kp.u  128— 129°,
Styplmat F. 181°, aus Clilorlupiniin u. Dimethylaminlsg. durch Erhitzen auf 100 bis 
165° erlialten. — Chlórlupiuan u. Piperidin auf 150—170° erhitzt, gehen in Piper- 
idinolupinan, dickliclies 01 vou Spermageruch, Kp.12 170°; Styplmat F. 232°, uber. 
Die Prodd. finden zu therapeut. Zwecken Verwendung. (D. R . P. 401167  KI. 12p  
vom 17/9. 1922, ausg. 27/8. 1924.) S c h o t t l An d e r .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
J. R . H annay, E in  lństorisćhcr Uberbliek iiber Farben und Drucken. Nach An- 

gaben iiber die in den iiltesten Zeiten yerwendeten- fiirbenden Stoffe wird die Entw.- 
der Farberei u. Druckerei in England besprochen. (Journ. Soc. Dyers Colourists 
40. 317—23.) SOyERN.

Arthur G. Green, Modernc Fiirbemethodcn. Das Fiirben mit Anilinscliwarz, 
die Erzeugung unl. Azofarbstoffe auf der Faser, Naphthol AS, diazotierte u. ent- 
wickelte Farben, Kiipenfiirben, indigoide Farbstoffe, S-Farbstofłe, das Fixieren mit 
Cr-Beizen u. das Farben yon Acetatseide mittels Ionamine ist besclirieben. (Journ. 
Soc. Dyers Colourists 40. 323—29.) SiłYERN .

Societe Fertein Pere & Fils, Oise, Frankreicli, Bleichen von Baumwolle, 
Leinen und Buntgewcbe. Man bchandelt die Faser zunaehst 12 Stdn. mit einer wss. 
Lsg. yon NaOH, Chlorozon u. Harz, nach dem Behandeln mit Siiuren wird ge- 
waschen, gechlort, gewaschen u. neutralisiert. (F. P. 560075 vom 20/12. 1922, 
ausg. 28/9. 1923.) F ran z .

Chlorit Chemische Fabrik A.-O., Berlin-Lichterfelde, Herstellung von clilor- 
abgebcnden M itteln, 1. dad. gek., daB trockenes Cl2, trockenes Chlorid u. wasserfreies 
saures Salz, gegebenenfalls unter Zusatz yon etwas Soda, gcmiselit wird. — 2. gek. 
durch die Anwendung einer Mischung eines wasserfreien sauren Salzes mit dem 
durch Einw. yon Cl2 auf gegliihte Na<,C03 in der Warme entstehenden Gemisch 
yon NaC103 u. NaCl. — D ic Erzcugnisse sollen zu Bleich-, Desinfektions- u. 
Chlorierungszwccken dienen. (D. R. P. 403085 KI. 30 i yom 18/2. 1922. ausg. 
22/9. 1924.) K0HLING.

Claudius Eugene Grasset, Oise, Frankreicli, Farben und Mustern von plastischen 
Massen. D ie aus der frisch bereiteten piast. M. hergestellten, etwa 1 mm diinnen 
Bliittchen werden gefarbt oder mit Mustern yersehen; die einzelnen Blattchen werden 
dann libereinander gelegt, durch Druck unter Erwiirmen zu einem Błock geformt 
u. getrocknet. (F. P. 25933 yom 14/1. 1922, ausg. 22/6. 1923. Zus. zu F. P.54474-9;
C. 1923. II. 576.) F r an z .

Ludwig Wolf, Delmenhorst, Druckfdhigmaclien von Fldchen, die m it Leuclitfarbe 
bestrichen sind, dad. gek., daB man diese Fliiclien mit Stoffen iibcrzieht, die grob- 
kornige Struktur des Leuchtfarbenuberzuges ausgleichen u. letzteren gegen schS- 
digende Einflusse scliuteen, wobei die Stoffe eine geniigende Lichtdurchlassigkeit, 
Elastizitiit u. Hiirle besitzen miissen. — Geeignete Stoffe sind Harz, Paraffin, W achs, 
trocknende Ole, Lacke, Gelatine usw. (D. R. P. 403124 KI. 15k vom 14/9. 1922, 
ausg. 23/9. 1924.) KOh l in g .

Hermann Hurwitz & Co., Deutschland, Herstellung von Druckplatten. Auf 
starren Platten beliebiger Art wird eine Schicht eines Metallsalzes erzeugt, welelies 
beim Beschreiben o. dgl. der Schicht mit alkal. Tinten o. dgl. Ndd. yon 0.\yden,
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'Hydraten o. dgl. licfert. Ist das geschehen, so wird mittels einer W alze oder durch 
Yorreiben eine żweckmfiBig mit Glycerin vermisehtc Fettfarbe aufgetragen, welche 
von den Oxyden, Hydraten o. dgl. gebunden wird. A uf Metallplatten wird dic 
Metallsalz8chicht durch Vorreiben einer, zweckmaBig organ. Siiure bzw. eines sauren 
Salzes, z. B. Seignettesalz erzeugt. (F. P. 555130 vom 16/8. 1922, ausg. 25/6. 1923.

New Jersey Zinc Company, New  York, Lithopon. D ie Fallung des Roh- 
lithopons erfoigt aus Zinksulfaltlsgg. von 20° Bć, welche je 1 etwa 1 g  Clj in Form 
eines 1. Chlorids enthalten. (Dań. P. 33140 vom 15/9. 1921, ausg. 28/4. 1924.) KO.

John Hanfrey Ryan, Chicago, V. St. A., Herstellung von Satmwei/S, dad. gek., 
daB 43 Tle. Alaun in ungefiihr 160 Tin. W . aufgelost werden u. 50 Gewichtsteile 
Kalk mit geniigend W . geloscht werden, worauf die Alaunlsg. dem Kalk beigefugt 
■u. geniigend W . hinzugesetzt wird, um die M. zu einem diinnen Teig zu gestalten, 
w orauf das Ganze in einer Kugelmiihle so lange behandelt wird, bis eine glatte 
Mischung erzielt wird, welche mit W . aus der Kugelmiihle lierausgespiilt, vori dem 
uberschiissigen W. befreit, mit einer Leim- u. einer alkal. Verb. yersetzt, nochmalś 
in der Kugelmiihle 20—30 Minuten lang gemahlen u. hierauf gegebenenfalls zur 
Trocknung gebracht wird. — Es wird ein von groben Bestandteilen freies u. beąuem  
xu handhabendes SatinweiB erhalten. (D. R. P. 404739 KI. 5 5 f yom 25/5. 1923, 
ausg. 20/10. 1924.) Oe l k e r .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., (Erfinder: Erich 
Hartmann, W iesdorf), Herstełlung lichtechter Farbłacke, dad. gek., daB bas. oder 
solclie saure Farbstoffe, welche neben Sulfogruppen Aminreste enthalten, mittels 
komplexer Sauren gefiillt werden, iń denen W  u. Mo zugleich yorhanden sind. —  
D ie Erzeugnisse sind wesentlich lichtechter ais Lacke, welche nur W  o d e r  Mo 
enthalten. (D. R. P. 403002 KI. 22 f  yom 23/5. 1923, ausg. 19/9. 1924.) KOh l in g .

Angust Kinkel und Fritz Zuckmayer, Hannover, Sersłellung von Fixier- und 
M alm ittchi, dad. gek., daB man dic 1. Salze der EiweiBkorper, dereń Abbau- u. 
Substitutionsprodd. zusammen mit Formaldehyd, zweckmaBig mit anorgan. Kolloiden  
u. anorgan. oder organ. Salzen der Erdalkalien oder Erden anwendet. — Die Lsg. 
der EiweiByerb. wirkt ais Schutzkolloid auf die zugesetzten oder erzeugten anorgan. 
Kolloide. (D. R. P. 393270 KI. 22g, vom 18/11. 1921; ausg. 31/3. 1924.) Schall .

Kramp & Comp. und Heinrich Boecken, Offenbach a. M., Im itałion cchter 
Goldełikełten, dad. gek., daB diinn gewalztes Metallblech zunachst mit einem glas- 
klaren Scliutzlack in einer Schicht von der Stiirke eines feinen Papierblattes uber- 
zogcn u. warm getrocknet, alsdann zwisehen Prageplatten gepreBt wird, dereń Matrize 
mit einem farbigen Lack eingewalzt ist, worauf unmittelbar der fur trockenen Staub 
noch aufnahmefiihigc matte Grund mittels eines in Bronzestaub getauchten Bausches 
oder Polsters derart trockcn aufgefarbt wird, daB liierdurch die Schattenpartien 
entstehen, wonach das Etikett etwa 2 Stdn. einer Hitze von ungefiihr 55° ausgesetzt 
wird, wodurch der Staub sich mit der eingepriigten Farbę u. dem Scliutzlack innig 
bindet, u. endlich das ganze Etikett mittels eines reinen Polsters nachpoliert wird.
—  D ie Erzeugnisse besitzen das Aussehen von mit echtem Gold hergestellten 
Etiketten u. sind sehr haltbar. (D. R. P. 403622 KI. 75 c vom 29/2. 1924, ausg. 
2/10. 1924.) , KOHLING.

Villiam Hans Theodor J0rgensen, Kopenhagen, und Oscar Otto Narregaard, 
Frederiksberg, Ólfarbe. Lithopon wird zunachst mit einem fliichtigen u. dann 
mit einem fetten Ol yerrieben. (Dan. P. 32878 vom 21/6. 1923, ausg, 18/2. 
1924.) KOh l in g .

Milio Tsapalos, Seine, Frankreich, Anstrichfarbe bestehend aus Fe30 4, Leinol, 
Sikkatif u. ZnO. (F. P. 559 044 vom 21/11. 1922, ausg. 8/9. 1923.) F ran z ,

D. Prior. 20/8. 1921 u. 20/7. 1922.) KOh l in g .

YH. 1, 20
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E. de Haen Akt.-Ges., Seelze b. Hannoyer, Herstęlhmg vcm Phosphoren, die 
rein weiBes Licht ausstrablen, dad. gek., daB yerschiedene sicb in ihrcr Licbtart 
erganzende Borsaurephosphore gemiselit oder dereń Bestandteile auf Borsaure- 
pliosphore verarbeiteit werden. — Z. B. wird Oxynaplithoes3ureanhydrid- mit Phthal- 
giiure- oder Terephthalsiiure-Borsiiurephosphor gemiselit. (D. B.. P. 403130 KI. 22f 
vom 11/11. 1922, ausg. 22/9. 1924.) KOh l in g .

XI. Harze; Lacke; Pirnis.
Hans Wolff, Uber Kopale. Benennung u. Einteilung, chem. Zus., D., F. u.

Hartę wird besproehen. (Farbę u. Lack 1924. 395—96.) SOy e r n .
A lan  A. B rum m ond , D ie Yiseositat sirupartiger KondensationsproduJcte aus 

Phenol und Formaldehyd. Vf. yerweist auf dic Bedeutung der Viscositatsbest. fiir 
die Betriebskontrolle bei der techn. Herst. von Phenolaldehydkondensafionsprodd. 
Nach Bespreehung schon bekannter Methoden erortertVf. die Moglichkeit, aus den 
relatiyen die absol. W erte zu erhalten. Dereń Beziehung zur Temp. wird durch 
die Formel: ?/ =  453 -1011 / i5,2 ausgedriickt (i] =  absol. Viscositat, t  —  Temp. in 
Fahrenheit). D ie grapli. Darst. der Beziehungen zwischen den Logarithmen der 
Temp. u. der Viscositat fiihrt zu einer geraden Linie. Im AnschluB hieran erortert 
Vf. den kolloidalen Charakter der harzigen Prodd. (Journ. Soc. Chem. Ind. 43. 
T. 323—26. 328. 1924.) Za n d e r .

Hans Brendel, Neuzeiłliche Apparate zur Lackerzeugung. Fur Arbeiten im 
GroBen mit einer einzigen Kopalschmelze wird die HeiBwasseranlage der S a n g e r -  
h a u s e r  M a s e h in e n ia b r ik  empfohlen. D ie Schmelze erfolgt in einem GefiiB mit 
Dampfmantel u. Kondensationsanlage, sie liiuft in ein darunter stehendes Kiihl- 
gefaB ab, in dcm sie verd. wird, dann in ein DruckgefaB u. yon einem lioher an- 
geordneten Sammelbehalter durch dic Filterpresse in den Sammelbehalter. Bei dem 
'Sommerschen Schmelzkessel werden die Dampfe in den Kondensationsanlagen durch 
Einspritzen von W . niedergeschlagen. Standolkochanlagen, in denen das 01 in  
einer indifTerenten Atm., meistens C 02 dickgekocht wird, werden an 2 ycrsehicdenen 
Konstruktionen crliiutert. Emaillierte Kessel werden ais besser angesehen ais solche 
aus Al, Al-Boden konnen zu Ausbuchtungen Yeranlassung geben. Zum Filtrieren 
soli sich die Superzentrifuge der S h a r p le s  S p e c ia l t y  C o., New York, bewahrt 
haben. (Farben-Ztg. 30. 236—38. 1924.) S 0 v e r n .

— , Bildei-firnisse, ihre Herstellung und Anwendung. Bilderfirnis soli die Farben 
eines Bildes siittigen u. die Oberfiache dichten, so daB das Bild ein gleichmiiBiges 
Aussehen bekommt u. keine matten, aber auch keine hochgliinzenden Stellen auf- 
weist. D ie fiir solche Lacke zu yerwendenden Stoffe werden besproehen. (Farbę 
u. Lack 1924. 406.) SOv e r n .

Cb. Coffignier, D ic F im isindustrie im  Jahre 1923. Zusammenfassende Be- 
sprechung uber die Arbeiten auf dem Gebiete der Ausgangsstoffe, der Fabrikation, 
Analyse u. der Ólchemie. (Rev. chimie ind. 33. 149—53. 175—79. 1924.) S 0 v e r n .

Jean-Augustin Arnand und Jules Henri Houff, Seine, Frankreich, Peinigen 
Von Harzen, insbesondere von Acaroidharz. Das rohe Acaroidharz wird in Erd- 
alkalihydroxyden, Ca(OH)2, Ba(OH)2 gel., filtriert, aus dem Filtrat das Harz durch 
Sauren gefallt u. gewaschen. (F. P. 560981 vom 13/1.1923, ausg. 13/10. 1923.) F r .

Hercules Powder Company, W ilmington, Delaw are, ubert. yon: Clarence 
M. Sherwood und Raymond K. Cole, Brunswick, Georgia, Verfahren zur Ge- 
uńnnung von Terpentinol und I la rz  aus harzhaltigem IIolz. Man behandelt das zer- 
kleinerte H olzm it W asserdampf unter Druck, die abziehenden Terpentinol- u. Wasser- 
dampfe wurden kondensiert. Das so behandelte Holz wird mit eiuem Losungsm. 
fur Kolophonium, Gasolin extrahiert, nach dcm Ablassen der Harzlsg. wird die in
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dem Holz zuriiekgehaltene Ilarzlsg. durch k. W ., am besten durck uberhitztes W . 
unter Druck yerdriingt. D ie Lsg. des Kolophoniums in Gasolin wird durch Fil-
trieren uber Fullererde entffirbt. (A. P. 1505438 yom 18/5. 1921, ausg. 19/8.
1924.) F ranz .

Plauson’s Forschungsinstitut G. m. b. H., Hamburg, Herstellung von wasse- 
rigen, kolloiden H arz-, Pech-, Wachs- u. dgl. D ispersionm , dad. gek., daB Harze, 
Peche u. W achse in k. oder in geschmolzenem Zustand unter Zusatz von W . ais 
Dispersionsmittel an Stelle organ. Fil., in Ggw. von Alkalihydraten, -sulfiden oder 
-carbonaten, oder von Losungsmm. der Harze, Peche, W achse oder von Mischungen 
beider, aber nur in solchen Mengen, daB sie nicht zur Lsg. der zu dispergierenden 
Stoffe oder zu ihrer Verseifung ausreichen, in Kolloidmiihlen oder ahnlich wirkenden 
Dispergiermaschinen behandelt u. dadurch so fein dispergiert werden, daB sie 
kolloidartig aufgelost erscheinen u. sich nicht mehr abscheiden. — D ie erhaltenen 
klaren Dispersionen dienen zur Herst. von Papier, Leim, Seifen, Schuhcreme, Bohner- 
massen, Lacken, Farben usw. u. zum Wasserdichtmachen von Zement. (D, E.. P. 
392337 KI. 22h vom 19/2. 1921, ausg. 18/3. 1924. Zus. zu 0. R. P. 337 955 ; C. 1921.
IV. 361.) . F ranz .

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Briining (Erfinder: Arthur VoB),
Hochst a. M., Herstellung von Kunstharzen , dad. gek., daB man die olartigen Kon-
densationsprodd. von aromat. KW-stoffen bezw. ihren D eriw . u. Aralkyllialogeniden  
mit Oa bezw. 0 2-lialtigen Gasen behandelt — Man arbeitet vorteilhaft bei erhohter 
Temp., bei Ggw. oder Abwesenheit von Katalysatoren, w ie M n02 oder FeCl3. 
Bęispiele sind angegeben fiir die Osydation der oligen Kondensationsprodd. aus: 
Phenol u. Benzylchlońd  mit Luft bei 160— 170°, — aus: Naphthalin  u. Benzylchlońd 
mit L uft in Ggw. von M n02 bei 170— 190°, braunes Harz, 11. in Leinol, aromat. 
KW-stoffen u. Aceton, — sowie aus: Xylylchlorid  u. Trikresol mit 0 2 b ei.120— 130°, 
gelblichbraunes Harz, Klebe- bezw. Erweichungspunkt 80—85°. Xylylchlorid wird 
durch Clilorieren von techn. X ylol gewonnen. D ie Harze eignen sich zur Herst. 
wetterbestandiger Lacke sow ie yon Isoliermitteln in der elektrotechn. Industrie u. 
ais Zusatzmittel fur Firnisse. (D. R. P. 400312 KI. 12 o vom 7/5. 1922, ausg. 4/8*
1924.) SCUOTTŁANDER.

Farbwerke vorm. Meister Lueius & Bruuing, Hochst a. M., Darstellung 
kumtlichęr H arze und Ole, darin besteliend, daB man aromat, KW -stoffe u. dereń 
D er iw . mit Ausnahme solcher, welche saure oder bas. Gruppen enthalten, mit 
Aldehyden oder Aldehyd abspaltenden Mitteln in Ggw. yon so beschrankten Mengen 
H3P 0 4 oder Halogenwasserstoffaiturcn, zweckmaBig in Ggw, von Losungsmm., ohne 
Anwendung von Druck. erhitzt, daB leinosliche Prodd. erhalten werden. — Ais 
Losungsm., in dem sowohl der zu kondensierende KW -stoff ais auch die katalyt. 
wirkenden Siiuren 1. sind, eignet sich besonders CHaCOjH. D ie in KW-stoffen, 
Leinol, Firnis u. Terpentinol gut 1. Kondensationsprodd. finden in der Lackindustrie 
Anwendung. Folgende Beispiele sind angegeben: Naphthalin  u. Para formaldehyd 
98°/0ig. CH3C 02H u. 83%ig. H3P 0 4 langere Zeit erhitzt, gibt ein hellgelbes, durch- 
sichtiges, k. springhartes, in aromat KW-stoffen, w ie Bzl., in CC14, Terpentinol u. 
Leinol 1. H arz, — X ylol u. Paraformaldehyd mit CH3C 02H u. konz. HCI erhitzt 
ein hellgelbes, durclisichtiges, sehr dickfl. 01 yon ahnlichen Loslichkeitsyerhaltnissen.
— Erhitzt man Phenetol u. Ć^H^CHO in Ggw. yon CII3C 02H u. konz. HCI lSngere 
Zeit, so entsteht ein rotlich gelb gefiirbtes durchsichtiges H arz. — Das aus Phenetol 
u. Paraldehyd  in Ggw. yon konz. H3P 0 4 u. A. erhiiltliche K ondensationsprod. ist 
ęin klares, zahfl. 01. — Kondensationsprod. aus Anisol u. Paraform aldehyd ist, je  
nach der Menge des letzteren, entweder ein wasserhelles sehr z2hfl. Ol oder ein. 
glashelles, springhartes Harz. — Aus Diphenylather u. Paraformaldehyd erhiilt man 
bebn Erhitzen mit konz. H3P 0 4 u. CH3COsH  ein hellgelb gefiirbtes, nach einiger
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Zeit z u Cinem H arz  crstarrendes Ól-----Kondensationsprod. aua a-Naphthylathylather
u. C /^O SO ^ig. Lsg. klar durclisichtigcs, rotlich golbes, in KW-atofFen, Aceton, Chlf. 
u. ańderen: organ. Losungsmm. 1. Harz. (D. R. P. 403264 KI. 12o vom 9/8. 1919, 
ausg. 25/9. 1924.) S c h o ttla n d er .

Gesellachaft fiir Chemische Industrie in Basel. Basel, Schweiz, Darstellung 
von schwefelhalUgen, harzartigen Kondcnsationsprodukten aus aromatiselien Aminen, 
dad. gek., daB man prim. oder sek. aromat Aminę, mit Ausnahme des p-Toluidins 
u. der N-alkylierten A n ilin ę/ mit mehr ais der zur B. der einfaćhen Thiokorper 
(Monosulfide) erforderlichen Menge S in Ggw. oder Abwesenheit von Katalysatoren, 
w ie J , erh itzt’— Erhitzt man z. B. A nilin  (1 Mol.) mit S  (2 Mol.) auf 185—220° 
wahrend 32 Stdn:, so erhalt man ein hellgelbes, durchsichtiges, oberhalb 15° er- 
weichendes, in Aceton. 1., in Eg. w l., in A. awl., in Alkalien u. yerd. Sauren unl, 
H arz m it'36.5% S ; gibt mit alkoh. HC1 ein gegen W . unbestandiges Chlorhydrat.—  
Beim Erhitzen von Anilin  (1. Mol.) mit S (3 Mol.) auf 185—250° wahrend 21 Stdn. 
entsteht ein gelbbraunes, durchsichtiges, iiber 100° erweichendes, in Aceton nicht 
mehr yollig 1., bei weiterem Erhitzen vollig  unl. u. unachmelzbar werdendes H arz  
mit 44,08°/o S. — S-haltiges H arz aua o-Toluidin, braun gefarbt, leicht schm ., in 
A. wl., in A. u. Aceton leichter 1., in Bzl. u. Toluol vollig 1. — Das beim Erhitzen 
yon D iphihylam in  (1 Mol.) mit S  (4 Mol.) in Ggw. von etwas J auf 170” wahrend 
ł / , Stde: gewońnene dunkle H arz  ist in Aceton wl., in den ubrigen organ. Losungs- 
mitteln uul. — Das beim Erhitzen von 1 Mol. 1-Naphłhylamin mit 2 l/j Mól. S er- 
haltliche, brailńgelb gefórbte, leicht schm. H arz ist in Aceton yollig, in 'A . u. Bzl, 
teilweise l. A uf p-Toluidin u. N-alkylierte Anilinę, w ie Monomethyl- u. Monoathyl- 
anilin, ist das Verf. nicht oder nur mit geringem Erfolge anwendbar. (D. E,. B, 
401168 KI. 12q< yom  13/4, 1923, ausg. 29/8. 1924. Schwz. P. 104567 vom 9/4. 
1923, ausg. 1/5. 1924 u. Schwz. PP. 104933, 104934, 104935 [Zus. Patt.] vom 9/4,
1923, ausg. 16/5. 1924.) • ■ SchottlAn d e r .

Hubert Rauch, Genf, Schweiz, Darstellung harzartiger Kondem atim sproduktc,
1. dad. gek., daB man die Benzylidenyerbb. aromat. Aminę, in An- oder Abwesen
heit neutraler, bas. odor saurer Reaktionabeschleuniger, auf hohere Temp. erhitzt. —
2. dad. gek., daB man in Ggw. von Losunga- oder Yerdunnungsmitteln arbeitet. —  
Z. B. wird Benzylidenańilin mit 250/0ig. HC1 solange auf 150" erhitzt) bia eine Probe 
beim Erkalten zu einem springharten H arz  eratarrt, das in Sauren u. Alkalien unl.,- 
in A. wl., in Bzl. u. Leinol sil. i s t  — Ein Harz von analogen Eigenschaften erhalt 
man beim Erhitzen yon u-Naphthylamin  mit Benzaldehyd, Solventnaphtlia u. 25°/0ig. 
HC1 am RuckfluBkuhler. D ie Lag. kann nach Abtrennung dea abgespalteuen W . 
unmittelbar zur H erst von Lacken Yerwendung finden. D ie mit den Lsgg. der 
Prodd. hergeatellten (jberzuge zeichnen sich durch Elastizitat u. gutes Isolations* 
yermogen gegen elektr. Strom1 aus. Vor, wahrend oder nach der Kondensation 
lassen sich den Benzylidenyerbb. Fiillatoffe anorgan. oder organ. Natur zuaetzen.
D. R. P. 401726 KI. 12q vom 20/5. 1922, ausg. 9/9. 1924.) Sc h o t t l a n d e r .

Actien-Gesellscbaft fur Anilin-Fabrikation, Berlin-Treptow, Darstellung 
harzartiger Kondensationsprodukte, dad. gek., daB fettaromat. Ketone mit CILO oder 
CHaO-abspaltenden Mitteln in Ggw. alkal. Kondensationsmittel behandelt w erden.—- 
Geeignete fettaromat. Ketone sind z. B. Acetoplienon, Athylphenylketon, M ethyl* 
naphthylketon. Ein Beispiel fur die Kondensation von Acetoplienon mit CBjO in 
Ggw. yon konz. KOH bei Siedetemp. ist angegeben. D ie nicht achm., springharten, 
hellen, harzartigen Kondensationsprodd. sind in aromat. K W - atoffen u. dereń 
H alogenderiw ., Tetrahydronaphthalin, CCI.,, Trichlorathylen, Aceton, Essigester, 
Cyclohejcanol u. Leinol 1. D ie mit Hilfe dieser Harze erhaltenen Aufstriche zeigen' 
gute Lichtbestandigkeit. (B. R. P. 402996 KI. 12o yom 3/11. 1921, ausg. 19/9.
1924,> - . S c h o ttla n der .
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Badiache Anilin- & Soda-Fabrik (Erfindor: Karl Seydel),: Ltidwigshafen
a. Rb., Herstełlung von Kunstharzen, dad. gek.; daB man Cyclohexanon- <>der seine 
D er iw . mit hoheren Aldehyden unter so energ. Bedingungen koudensiert, daB die 
Kondensation uber die anfangs. fintstehenden niedriger niolekularch Reaktionsprodd. 
hinausgelit (hierzu ygl. auch D. R. P. 339107.; C. 1921, IV. 714.) ,D ie Kondensation 
mit den hoheren Aldehyden kann'm it sauren oder alkal. Kondensationsmm. u. mit 
oder ohne Anwendung von Druek erfolgen. D ie entstandenen l la fz e  sind in den 
gebr&uchlichen Losungsmm. gut 1. ,u. konnen in der—L a ch  u. F im isińdiistrie  Ver- 
wendung finden. Beispiele sind angegeben fiir die Kondensation v o n : Cydohexanon 
mit Paraldehyd  in Ggw. von KOH unter Druck bei 200°, — Cyćlohectanm mit 
CAH hCHO in Ggw. yon konz. HC1 bei 150°, —  u. Methijlcydohexanm m \t C6JIbC B 0  
in Ggw. von KOH unter D ruck-aUf 200—220°, (D. R. P. 403646 KL 12 o vom
25/2. 1922, ausg. 9/10. 1924.) ■ SchottlAnd ek .

Hans Bncherer, Gharlottenburg, D erivate der harzartigen, w  A lkali losłicheti 
Kondensationsprodukte aus Phenólen und Aldehyden. Zu den RefL nach F. P. 520 319
G. 1921. IV. 873 u. E. P , 148366; C; 1922. II. 1222 ist folgendes .-nachzutragen: 
Zimtsiiureester des Kresol-CIJ^O-IIarzes amorphes, orangerotes, in W . unl., bei 100° 
noch nicht schm. Pulyer. . :— Gemisęhter Kohlensaureesłer aus Borneol ui Kresol- 
CH^O-Harz, briiunlichgelbes, in W . unl., in h: Solyentnaphtha u. Tetralin L Harz. 
(D .R .P . 400 639 KI. 12q vom 23/3 .1919, ausg. 18/8.1924. Zus ?u D.R.P. 391072; 
C .1924 1. 274-4- [ygl. auch D. R. P. 399677; C. 1924. II. 1520].) S c h o t t l a n d e b .  -, 

Badische Anilin- & Soda-Fabrik (Erfinder: Heiner Ramstetter), Ludwigs- 
hafen a. Rh., Herstełlung von Kondensationsprodukten aus llarnstoff u. CH.O, dad. 
gek., daB man im Herstellungsgang des Prod. organ. Losungsmm. zufiigt' u. d e st .—  
D as in den nach den ublichen Verff. aus Ilarnstoff u. Formaldehyd in Ggw. yon  
anorgan. oder organ. Siiurcn oder siiureabspaltenden Salzen erhfiltlichen Kónden- 
sationsprodd, stets yorbandene W . wird auf diese W eise entfernt u. man erliSlt 
z u n a c h B t  klare farblose Lsgg., die-unmittelbar ais Lacke yerwendet werden- kunneń 
u. dabei durchsiehtige, farblose, wasserfeste Uberziige geben. ■ Ais Losungsmm. 
eignen sich besonders Glykolclilorhydrin u. Glykolmonoacetat, ferner HCONH8r 
H C 02H, Eg. oder Gemische dieser. Durch weitgehendes Abdestillieren des Losungsml 
gelangt man zu hochkonz., beim Erkalten sofort zu festen glasklaren u. yollig  
wasserfreien Prodd. erstarrenden L sgg. Ein Beispiel fiir die Kondensation yon  
HarnstofF mit CII20  in Ggw. von NH4G1 unter nachfolgender Verwendung yon 
Glykolchlorhydrin ais W . austreibendem Losungsm. ist angegeben. (D .R .P . 
403645 KI. 1 2 o vom 25/8. 1922, ausg. 11/10. 1924.) S c h o t t la n d e b .

Compagnie Lincmsta-Walton Franęaise & Loreid Reunis, Seine; Farbiger 
metallglanzender Lack. Man yermischt die Lsg. eines Celluloseesters, Kollodiuin, 
mit Aluminiumbronze, einem organ. Farbstoff, Rhodamin u. Benzylalkohol. Der 
Lack  dient zum Oberziehen voń Stoffen, Papier, Holz, Metallen. (F .P.-547533 
yom 23/5. 1921, ausg. 18/12. 1922.) Fbanz. •

Enrico Gioyagnoli, Italien, Isolierende und wasserdichte {jberzugsmasse, be- 
stehend aus Fjclitenharz, gekochtem L einol, Terpentinol, BleiweiB, Kolophonium, 
Zement, W achs u. Kautschuk. (F. P. 555347 vom-'24/8. '1922, atisg. 28/6.1923; 
Ital. Prior. 1/9. 1921.) Franz.

Marguerite Sabrou und Pierre Sabrou, Seine, Frankreich1, Durchsichtiger 
Rostschutzłack. Man lost Kolophonium u. Bleioxyd in einem GemiSch.yon CC14 u. 
Petroleum. (P.P. 560014 vom 24/10. 1922, ausg. 26/9. 1923.) F banz .

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
F. Hayduck, D as Institu t fiir Giirungsgewerbe in Vergangenheit und Zukmift. 

Darst. der Entw. des Institutes bis zur Ggw. u. s e i n e r  Organisation bej Gelegenbeit
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der Feśtrede zur Feier des 50jahrigen Jubilaums der Anstalt am 2 9 .9 . 1924. 
(Dtsch. Essigind. 28 . 273—79. 1924.) ROh l e .

Richard F. Jackson und Clara Gillis Silsbee, Saltigungsbeziehungen in  Ge- 
■mtschen von Saccharose, Dextrose und Lavulose. Vff. liaben sich mit den Sirupen, 
die diese Zucker enthalten, befaBt. D iese Sirupe enthalten sowohl ais Zwisclien- w ie 
ais Endprodd. die genannten Zucker in solch hoher Konz., daB sie gewohnlich  
gesatt. oder ubersiittigt mit einem oder mehreren dieser Zucker sind. Es ist bei 
der Darst. dioser Sirupe wunschenswert, Ubersattigung zu yermeiden, die leieht 
Abscheidung von Krystallen bewirkt, andrerseits bedarf aber der Sirup einer 
•genugenden Konz. um yiscos zu sein. Vff. liaben non die Loslichkeit jedes der 
Zucker in Ggw. der andern bestimmt; es zeigte sich dabei, daB Inyertzucker oder 
Destrose die Loslichkeit von Saceharose in W . yerminderten, daB dabei aber der 
Gesamtzuckergehalt yermelirt war. Ahnlich yermindern Saccbarose u. Layulose 
die Loslichkeit von Dextrose. D ie Zus. von Gemischen von Saccbarose u. Inyert
zucker, dio mit Saccharose u. Dextrose bei yerschiedenen Tempp. gesatt. waren, 
ist bestimmt worden. Solche Lsgg. besitzen die groBten Losliclikeiten, die von 
teilweise invertierten Saccharoselsgg. erreicht werden konnen. Honig ist eine 
ubersattigte Leg. von Dextrose in Ggw. von Layulose. Zur Lsg. der angesehnittenen  
Fragen ist es notig, die Loslichkeit jedes der Bestandteile in Ggw. weehselnder 
Mengen jedes der beiden anderen zu bestimmen. Yff. haben deswegen die yer
schiedenen Systeme, die liier in Frage kommen, naeh der Phasenregel eingehend 
untersucht, woriiber berichtet wird. Hierzu muB auf das Original yerwiesen werden. 
(Dept. o f commerce. Technologie papers o f the bureau of standards 1924. Nr. 259. 
277—304. Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1924. 847—77. Washington.) ROh l e .

W illia m  D. H o m e , Rńnigung von Zucken-olirsaft. Vf. empfielilt, die Siifte 
zunachst mit Kalkmilch zu fiillen u. zu neutralisieren bis zu einem Punkte, der 
zwischen der Neutralitiit gegen Lackmus u. gegen Phenolphtalein liegt, dann dureh 
Zusatz von P 20 5 den uberschiissigen CaO wieder zu entfernen. Es wird dadurch 
die Reinheit des Saftes erhoht u. sein Aussehen heller. Beiderlei Ndd. konnen 
zusammeu abgepreBt werden. (Chem. Metallurg. Engincering 31. 264— 65. 1924. 
Yonkers [N. Y.].) ROh l E.

Berthold Błock, D ie Druekverdampfung. Zusammenfassende Erorterung der 
Verhaltnisse bei Gelegenheit eines Vortrages zu dem Zwecke, es dem einzelnen zu 
erleichtern, ob die Einfiihrung der Druckverdampfung fiir ihn Vorteile bringt. 
(Zentralblatt f. Zuckerind. 32. 1130—35. 1924. Charlottenburg.) ROh l e .

Bieckmann, Zur Kalkfrage. Es wird die Verwendung des Sclieideschlammes 
ais Kalkdunger in trockenem Zustande empfohlen, wodurcli eine gleiclimaBige Ver- 
teilung a u f ' dem Lande u. eine wirtschaftliehere Ausnutzung des Schlam m es' er- 
Teicht wird. (Dtsch. Zuckerind. 49. 1184. 1924. Heimburg a. Harz.) RO h l e .

Alphońs Heinze, Eine neue Rohrzuckerdecke. Vf. erortert bei Gelegenheit 
eines Vortrages zunachst im allgemeinen das bei der Wcifizuckererzmgung ubliche 
„Decken“ der Zuckerkrystalle u. anschlieBend empfelilend die P h il ip p  patentierte 
Ablaufdecke im besonderen; diese besteht darin, daB der Rohzucker, bevor er die 
W asser- oder Dampfdeeke erhalt, mit seinem eigenen Ablaufe, also dem Grunsirup 
in ausreichend verd. Zustande yorgedeekt wird. (Zentralblatt f. Zuckerind. 32. 
1106—8. 1924. Halle a. S.) ROh l e .

— , Arsen in der Melasse? Zu den Bemerkungen von B ed h n s  (Zentralblatt f. 
Zuckerind. 32. 948; C. 1924. n. 1860) wird erganzend auf einige vou anderer 
Seite beobachtete Vorkommnisse von A s in Zucker u. Pottasclie hingewiesen. 
(Zentralblatt f. Zuckerind. 32. 1082. 1924.) ROiil e .

Edmund Knecht und E v a  Hibbert, Eine direkłe Methode zur Bestimmung 
von Glucose und anderen Kohlenhydraten. (Ygl. K n e c h t , Journ. Chem. Soc; London
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125. 1537; C. 1924. II. 1346.) D ic Methodc berulit auf der Red. der Osazone 
durch TiCl3-Lsg. Fiir 1 Mol. Giucosazon is t eine 6 H  Uquivalente'Menge des Reduk- 
tionsmittels erforderlich. D ie quantitative Oberfiihrung yon Glucose in das Osazon 
gelingt, wenn 12 Mol. Phenylhydrazin pro Mol. Glucose augewandt werden. Das 
Verf. ist b e i’ Glucose folgendes: 0,1—0,2 g Glucose werden in 100 ccm W . gel. 
10 ccm dieser Lsg. -(- 1 ccm gesiitt. Na-Tartratlsg. -f- 0,25 g  Phenylhydrazin i i  
Essigsaure werden 10 Min; in sd. Wasserbad erhitzt u. nach Zugabe iiberscliussiger 
eingestellter TiCl3-Lsg. 1—2 Min. Uber freier Flamme in C 02-Atmospliare gekocht 
Der UbersehuB an TiCl3 wird nach Zugabe yon HC1 bestimmt durch eine gegen  
TiCl3-Lsg. eingestellte Krystallscharlachlsg. Das Iinde der Titration wird durch 
dauernde Rotfarbung angezeigt. D ie Methode ist auch anwendbar fiir Fructose, 
Rohrzucker (nach der Inyersion), Maltose, Lactose u. Glucosamin. (Journ. Chem. 
Soc. London 125. 2009—13. 1924. Manchester, Univ. u. Municip. Coli. o f Techn.) H a : 

Hans RifFart und Conatantin Pyriki, Nachweis und colorimetrische Be- 
slimmung uon Saccharose' neben anderen Zuckerarten. Mit 70°/0ig. IIsS 0 4 werden 
Fructose u. fructosehaltige Zueker (Saccharose) karamelisiert, andere Zucker, Starkę 
u. Dextrine nicht. Daraus wird ein Verf. zur raschen kolorimetr; Best. von Fructose- 
in Nahrungsmitteln abgeleitet, Bedingungen dafiir: Temp. 55°, Dauer der Einw. 
10 Min., gUnśtigste Zuckerkonz. der Lsg. 10— 12%; Grenze fiir den Naehweis 
0,2%, fiir die Best. 0,4—0,5%. Allgemeiiie Arbeitsyorschrift im Original. — Bei- 
Milch beseitigt man die EiweiBstofFe yorher mit HgClj -f- HC1, bei Zwieback Vor- 
behandluńg de^ Auszuges mit Pb-Aeetat u. Tierkohle, desgl. bei Kuchen, bei 
Schokolade mit HgCl2 -(- HC1 u. Tierkolile, bei B ier mit B leiessig u. Tierkohle. 
D as Verf. ist auch fiir Malzextrakt brauchbar. (Ztsehr. f. Unters. Nahrgs.- u. Ge* 
liuBmittel 48. 197—207. 1924. Frankfurt a. M., Uniy.) G r o śzfeld .

Cornelius Asselbergs, Breda, Holland, Vorriehlung zum Yerteilen von Gasen 
in  Fliissigkeiłcn, insbesondere des Saturationsgases in Zuckersaften, mit an eińem 
beweglichen Halter sitzenden, in die Gasaustrittsoffnungen der Gaskammer ein- 
schiebbaren Reinigerstiften, dad. gek., daB die Stifte sich mit ihrem unteren Teil 
dem Durchgangsąuerschnitt der Offnungen anpassen u. nach vom zu kegelformig 
oder spitz auslaufen, um bei entsprechender Yerstellung des Halters den Durchgangs-’ 
querschnitt der Offnungen zu yerandern. (D. R,. P. 402932 KI. 89c vom 12/11.
1922, ausg. 25/9. 1924. Holi. Prior. 12/11. 1921.) Oe l k e r .

Carl Neuberg und Elsa Reinfurth , Berlin-Dahlem, Verzuckenmg von Cellu- 
lose u. ihr yerwandter Polysaccliaride, 1. dad. gek ., daB das trockene Ausgangs- 
material mit Chlorsulfonsiiure fiir sich oder unter Zugabe von Chlf. o. dgl. in der 
Kiilte behandelt wird. D ie unter Hydrolyse gebildeten Schwefelsaureester des 
Zuckers werden durch darauffolgende Erwarmung mit W . in freien Traubenzueker 
iiberfuhrt. — 2. dad. gek., daB man die nach Einw. der Chlorsulfonsaure erhaltene 
Mischung von Zucker, dessen Estern, H2S 0 4, HC1, zunśichst in wss. Lsg. mit CaC03 
óder Ca(OH)2 neutralisiert, dann das Filtrat mit HC1 ansauert u. darauf mit so viel 
BaCLj yersetzt, ais zur B. der abzuspaltenden in Esterform yorhandencn IIsS 04 
ńotwendig ist; nunmelir ist bis zur yollstiindigen Verseifung zu erwiirmen. — An 
Stelle von fertiger Chlorsulfonsiiure kann man auch Sulfurylchlorid yerwenden u. 
so yiel W . liinzugeben, daB sich nach der Gleichung S 0 2CI, -f- H20  =  S 03HC1 -f- HC1 
Chlorsulfonsaure bilden kann. D ie so erhaltene Zuckerlsg. kann glatt yergoren 
werden. (D. R. P. 403705 KI. 89 i vom 1/4. 1923, ausg. 2/10. 1924.) Oe lk er .

XVI. N ahrungsm ittel; GenuBm ittel; Futterm ittel.
Z. N . Wyant und R. L. T w e e d f , Fade Sauren. I. u. H. Mitt. Z. N . Wyant. 

Vf. isolierte aus k. gepackten Blechdosen mit eińgemachtćn Bohnen yon fadem



3 1 2 H XVi- N a h h u n g s m it t e l ; G e n u b z m it t e l  u s w . 1 9 2 5 . I -

sauren Geschmack thermophile, paarweise auftretende u. kurze Ketten mit End- 
sporeu bildende Mikroben, dercn Minimum- u. Optimumcntw. Tem p.. bezw. bei 40 
bis 50° u. 55—65° lagen , u. die selbst bei 70° nicht abgetotet wurden. D iese  
Bacillen sind a k t Gasbildner u. besonders durch die geringe Sichtbarkeit ihrer 
Kolonien in Agarmedien cliarakterisiert, welche auf der gleichen Lichtbrcchung 
des Mediums u. der Kolonien beruht.

Z. N. Wy a n t und R. L. Tweedf. Ans faden sauren Erbsenkonseryen. wurden 
auf Erbsenagar 2 allgemeine Typen von Kolonien isoliert, von denen die eine kon~ 
zentrisch ringformig auftrat u. die anderen glatt u. rund war. Yon dieBen Kolonien  
wurden 7 repriisentierende Reinkulturen auf ihre morpholog., kulturcharakterist., 
physikal. u. biochem. Merkmale hin untersucht. Alle entwickelten sich gut bei 
20°, doch lag das Entw.-Optimum bei 37—55°. D ie unter aeroben Bedingungen 
wachsenden Kulturen bewirkten bei 20° die gleiche oder sogar noch eine starkere 
Siiurezunahme ais bei 55°. B uchsen, dereń Inhalt p H-Werte unterhalb 5,8 zeigte, 
enthielten Siiuren mit dem charakterist. faden Geschmack. Um die Entw. dieser 
Organismen zu hemmen, ist es erforderlich, die Konserven nach der Behandlung 
schnell abzukiihlen u. k. aufzubewahren. (Michigan Sta. Tech. Bul. 59. 29 Seiten. 
1923; Exp. Stat. Rec. 50 . 459—60.) B e r jo .

Eduard Skarnitzl, Japanischcr Safran. E in  Beitrag zur Kenntnis der Safran- 
uerfalschungen. Eine Probe bestand aus kiinstlich gefSrbten Blttten von Onopordon 
Acanthium L. (Eselsdistel), mit B aS 04 beschwert. (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. 
GenuBmittel 48 . 213— 17. 1924. Prag.) • G r o sz fe l d .

— , D ie Backfahigkeit mesopotamischen Weizens. Es wurden Verss. mit 
17 Proben W eizen, darunter 6 aus dem Irak selbst, .die ubrigen auswartiger Iler- 
kunft, auf dcm Versuchsgute bei Bagdad angestellt. Der: gcerntete W eizen wurde 
in England gemahlen u. das Mehl untersucht D ie Zus. der 17 Proben Mehl 
schwanktc fiir W . yon (%) 8,6—10,2, Protein (N X  5,7) 9,0—12,3, Gluten, feucht 
17,8— 29,8, trocken 6,3— 10,5. Auch in den ubrigen Eigenschaften sind die Mehl& 
yerschieden yoneinander. D ie Mehle wurden in England nach Vermischen mit 
besserem amerikan. n. austral. W eizen yerbraucht werden konnen. D a es moglich 
ist, daB sich bei fortgesetzter Kultiyierung dieser yerschiedenen Sorten W eizen im. 
Irak aus allen oder einigen eine einheitlich Sorte Weizen herausbildet, sollen diese 
Verss. eine Reihe von Jahren fortgesetzt werden. (Buli. Imperial In s t  London 2 2 . 
284—92. 1924.) ROh l e .

C. Griebel, D ie Unterscheidung der einhńmischcn und amerikanischen Moosbeere 
in  2hibereitungen. D ie mkr. Beschaffenheit der Kranbeere, die in Amerika im. 
GroBen. gebaut wird, falschlicli ais PreiBelbeere auf den Markt kommt u. sich vor 
dieser auch durch milderen Geschmack auszeichnet, wird beschrieben. (Ztschr. f. 
Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 48 . 228—32. 1924. Berlin, Nahrungsmittel-Unter- 
suchungs-Anst.) G r o szfeld .

— , Kaffee aus Sierra Leone. Es wurden 2 Proben aus Coffea stenophylla 
untersucht. D ie eine bestand aus den Kaifeebohnen, die andere noch aus den 
Fruchten. Jene ergaben (%): W . 8,2, Kaffein 1,3, Rohprotein 8 ,5 , Fett 10,1, 
Kohlenhydrate (aus dem Unterschiede) 50,6, Rohfaser 17,8, Asche 3,5. D ie Fruchte 
bestanden zu 48°/o aus Schalen u. 52°/0 aus Bohnen; das mittlere. Gewicht der 
Fruchte war 0,36 g, der Bohnen 0,11 g. Der Kaffee war von geringerer Giite aber 
handelsfiihig. (Buli. Imperial Inst. Lond. 22. 292—94. 1924.) R t)iilk .

— , Yon der Kakaobobne zum Kakao und zur Schokolade. Kurze zusammen- 
fassende Erorterung an Hand von Abbildungen der Aufbereitung der Kakaobohnen 
u. ihrer Yerarbeitńng zu Kakao, zu gesiiBter Schokolade u. zu Milchschokolade. 
A uf den bedeutenden Niłhrwert yon Kakao u. Schokolade wird besonders hin- 
g ew iesen ., (Chem. Metallurg. Engineering 31. 257—59. 1924.) R O hle. ;
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Spyros Galanos, Uber Kakao schaleiifett. Kakaosclialen, mit W . 6,84, Proteirt 
19,04, Fett 5,22, Roli faser 12,50, Asche 9,15, Sand l,0 2 ° /o, lieferten mit A. bezw. 
P i .  bezw.) Bzl. bezw. CS2 : Fett 5,22—3,48—3,78—4,33% , Refraktion desselben 
56,3—55,6—55,8— 56,0, SSuregrade 69,0— 50,2— 58,4— 56,1; Fett mit A. (12 Stdn.): 
D % 0 0,9206, Brechungszahl 5 6 ,3 ,’ SSuregrad 69,0, VZ. 180,3, Jodzahl (v. HObl)
39,0, RMZ. 8,25, PZ. 0,40. (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 48. 212.
1924. Athcn, Univ.) G r o szfeld .

Andre M. Leroy, D ie Durchsićhtigkeit von Hiihnereierschalen und die Ande
rung o i, dcnen jene m it der Zeit unterliegt. Sofort nach dem Legen ist jedes Ei 
gleichmitBig durchsichtig, wahrend sich bei gewohnlicher Aufbewahrung, gleich- 
miiBig bei Eiern derselben Ilenne, bei Eiern verschiedener Herkunft aber in ver- 
schiedeher W eise, beim Durchleuchten ein System weiBer Punkte u. Flecken zeigt. 
Abb. im Original. Ursache: Wasserverdunstung: (Ann. des Falsifications 17.
407—8. 1924.) G r o szfeld .

Fernand Bodrous, D ie ubliehen Yerfalschungen der Milch. (Entrahmung und 
Wasserung.) Eingehende Darlegung der hiermit zusammenhangenden Fragen, be- 
treffend die Zus., Yerwertung u. Begriffsbest. der Milch, die ubliehen Verfiilschungen, 
die Regelung u. Uberwachung des Handels mit M ilch, die Probenahme, die Pru
fung der Próben im Laboratorium, die strafrechtliche Verfolgung von Verfehlungen, 
die Molkereien u. dic Bek&mpfung der Yerfalschungen durch die Verbraucher u. 
Yorschlage fur einen wirksamen Schutz der Verbraucher. (Ann. des Falsifications
17. 1—112. 1924. Poitiers.) ROhle.

M. P. Neomann, D ie Mltrierprobe zur Unterscheidung von Roggen- und Weizen- 
mehl. Zu den Ausfuhrungen von St r o h ec k er  (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. G e
nuBmittel 47. 90; C. 19iJ4. I. 2840) wird auf die erheblichen Untersehiede in der 
Filtriergeschwindigkeit von Roggen- u. AVeizenmehlaufschwemmungen hingewiesen. 
D ie Methode versagt aber gerade da, wo sie W ert hatte, niimlich bei kleinen Zn- 
satzen des.einen oder anderen Mehles. Sie hat nur W ert ais Demonstrationsyers. 
(Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 48. 247. 1924. Berlin, Vers.- u. Forechungs- 
anst. f. Getreideverarbeitung.) G r o szfeld .

Wilhelm Plahl, Zum N aelm eis der bitteren in siifien Mandeln und ihre 
hygieniscJie Bcurteilung. Eine kleine Menge des.Kotyledonargewebes der einzelnen 
Mandeln (Stichproben) wird abgesehabt u. mit 1—-2 Tropfen W . versetzt, worauf 
nach 1—-2 Minuten der Bittermandelolgeruch auftritt u. in 1—2 mm Entfernung mit 
Papierstreifchen, die mit 3°/0 ig. alkoh. Guajakharzlsg. getrankt, dann getrocknet u. 
mit 0,1% ig- C uS04-Lsg. benetzt sind, nachgewiesen wird (Blaufarbung) (Schónbein- 
sche Rk.). Etwa 40 Mandeln enthalten die totliche Menge HCN; 10 Stuek konnen 
8chon ais bedenklich angeselien werden. (Ztschr. f. Unters. Nahrgs,- u. GenuB
mittel 48. 241—43. 1924. Prag, Deutsche Univ.) G roszfeld . ■

Spyros Galanos, Beitrage zur Kakaountersuchung. Analysenergebnisse von
Rohbohnen, gerosteten Bohnen u. Kakaosclialen. An Fett wurden nach S oxiilet

in 12 Stdn. hohere W erte ais nach L ang e  (Arbb. Kais. Gesundh.-Amt 50. 149;
C. 1915. II. 1089) erhalten. Auch stimmten die Refraktometerzahlen der Fette 
nicht uberein. Vergleichende Verss. mit Chlf., A. u. PA. lieferten Fette mit ab- 
nehmenden Refraktometerzahlen u. SZZ. Das Schalenfett zeigte immer hoherę 
Refraktion u. hohere SZ ais das zuhorige Kakaofett. D er Gehalt der Kakaosclialen  
an Asche ist bedeutend hoher ais bei reinen Bohnen, besonders auch an Sand 
(0,86—6,11% gegen 0,02—0,09%). D er Rohfasergehalt wurde bei Bohnen nur bis 
zu 5,05% gefunden. (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 48. 207—11. 1924. 
Athen,; Univ.) Gr o szfeld .

Fr. Bolm, Bemerhmgen zur Gefrierjiunktsbestimmung in der Milch. Zur
Eichung des yerwendeten Thermometers wird yorgeschlagen, einheitlich den: Ge-;
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frierpunkt einer Lsg. von 2,000 g reinstem. Harnstóff in 100 ccm W . zu ermitteln 
u. die molekulare Gefrierpunktserniedrigung zu 1,86° anzunehmen. Ais Gefrier- 
punkt wird der gefundene W ert X  100 (ohne Minuszeichen) angegeben. A is n. 
Sauregrad (ccm 1/4-n. Saure fiir 100 ccm Milch) fiir Milch gilt 7. Bei 7 wird 
fiir jeden Siiuregrad 0,8 ab bei 7 0,8 zugezahlt. Fiir 1 ccm Formalin (40°/0) in 
1 1 Milch zieht man 3,0 ab. Anfiihrung von 3 Fallen aus der Praxis, wonach man 
den Gefrierpunkt 53 ais n. (statt bisher 55) annehmen kann, wenn die Stallprobe 
nicht moglich ist. (Vgl. G r o n o v er , Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 45. 
18; C. 1923. IV. 65.) (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.^- u. GenuBmittel 48. -243—46.
1924. Altona.) G r o szfeld .

Chemische Fabrik von Heyden, Aktiengesellschaft, Radebcul b. Dresden, 
Verschluf) fur Einmachglaser. Ober die Óffnung des Glases wird zumichst ein 
feines, fiir W. undurchliissiges aus Celluloseestern bestehendes Hiiutchen gelegt u. 
dsruber eine wassorlialtige Kappe aus Hydratcellulose gezogen, die nach dem 
Trocknen zusammensclirumpft u. das Hiiutchen fest an den Hals des Glases preBt. 
(Holi. P. 6237 yom 15/3. 1919, ausg. 15/4. 1922.) Oe l k e r .

Ward Baking Company, Amerika, N dhnniltel, welches reich an wasserl. 
Yitaminen (B) ist u. dadurch erhalten wird, daB man geeignete Kohstoffe, wie 
Reisschalen, Getreidekeime etc. bis zur Verkleisterung der in ihnen enthaltenen 
StSrke koelit, diese dann verzuckert, z. B. mittels Diastase u. zwar in Ggw. eines 
peptonisierend wirkenden Fermentes, w ie Papain, u. die erhaltene FI. alsdann konz. 
(F. P. 557387-vom 13/10. 1922, ausg. 8/8. 1923.) Oe l k e r .

Coffee Products Corporation, N ew  York, V. S t  A., iibert. von: Karl Heinrich 
Wimmer, Bremen, Herstellung von coffeinfreiem Kaffec. Rohkaffee wird in einem  
Extraktionsapp. mit Dampf, gegebenenfalls mit W ., derart vorbehandelt, daB der 
Gehalt an W . ca. 18—30a/0 betriigt. Hierauf wird mit CHaCl2 extrahiert, bis eine 
Probe sich ais frei von Coffein erweist. Der extrahierte Kaffee wird vom Losungsm. 
abgetrennt u. von den letzten Besten des letzteren durch Behandeln mit Dampf 
befreit. Das Verf. bietet den Vortcil, daB das niedrig sd. CH,C1._, (Kp. 40") leicht 
von den extrahierten Bohnen getrennt werden kann, keine wertvollen ather. Ole u. 
AromastofFe aus den Bohnen auszieht, ein besonders reines Coffein liefert u. bei 
niedrigen Tempp. zur Anwendung gelangen kann. (A. P. 1502222 vom 30/10.
1923, ausg. 22/7. 1924.) S c iio ttl a n d e r .

Industrie-en Handel Maatschappij „Hag“, Amsterdam, iibert von: Herman 
Constant Everard Lombaers, Apeldoom, Niederlande, Herstellung von coffeinfreiem 
Kaffee. Zu dem vorst. Eef. nach A. P. 1502222 ist nachzutragen, daB auBer CILCl, 
auch noch andere, zwischen 36 u. 45° sd. organ. Losungsmm. zur Extraktion des 
Coffeins aus dem mit W asserdampf vorbehandelten Bohkaffee dienen konnen, w ie 
Isopropylchlorid, Kp. 36,5°, — CH3J , Kp. 43,8°, — C.JI5B r, Kp. 38,4°, — Amylen, 
Kp. 39°, — n. Pentan, Kp. 37°, — n. Propylchlorid, Kp. 44°. (E. P. 206145 vom 
23/10. 1922, ausg. 19/12. 1923. Holi. Prior. 24/10. 1922. F. P. 572521 vom 23/10.
1923, ausg. 7/6. 1924. Holi. Prior. 24/10. 1922.) S c iio ttl a n d e r .

Ward Baking Company, Amerika, Koagulieren von Milch. Man yerwendet 
an Stelle von Lab ein Prod., welches durch ZUchtung von Mucor Rouxii auf einem 
geeigneten Nahrboden, z. B. Reis erhalten wird. (F. P. 558022 vom 13/10. 1922, 
ausg. 20/8. 1923.)' Oe l k e r .

XVII. Fette; W achse; Seifen; W aschmittel.
R. Marcille, D ie Haltbarmachung der Oliven zur Ólgewinnung. Zur Ólgewinnung 

ist eine gew isse Reifung der 01iven nutzlich. Urn aber den bei zu langer Auf- 
bewahrung auf Ausbeute u. GUte des Óles schadlich wirkenden Schimmelbildungen
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zu begegnen, fand Vf., daB besonders Vakuum u. C 02-Atmospharc Schimmel ver- 
hindern. Besonders bewiihrte sicb fiir Ólmiihlen im Groficn Aufbewahrung in 
mit C 02 gefiillten Silos. Fiir die Ólgiiter kommen besonders dicht yerschlieBbare 
Kammern in Frage, die unter Durchleiten von C 02 zu fullen sind. In solchen 
Eflumen vergiiren die Kohlenhydrate des Fruchtfleisches, wodureh die Friichte 
an sich haltbarer werden. (Ann. des Falsifications 17. 395—404. 1924. Tunis, Lab. 
des Seryices Administratifs.) G b o s z f ę ld .  V

• E. A. Kolty, Vber die Bleichung von Kernseifen. Oxydierend wirkende Bleicli- 
mittel eignen sich nur fiir harzfreie Seifen. Bei harzhaltigen Kernseifen empfiehlt 
Vf., den Harzleim mit hydroschwefliger Siiure bezw. dereń Salzen zu bleiclien u. 
den gebleichten Leim der Seife zuzusetzen. (Ztsehr. Dtsch. Ol- u. Fettind. 44 . 
556—57. 1924.) H e l l e b .

J. Sinzig, Beseitigung iibelńechender Abdampfe einer Kerzen- und Seifenfabrik. 
D ie Abdiimpfe >verden durch Wasserzerstiiuber kondensiert; dabei blasen die Zer- 
stiiuber gegeneinander, um die Wrkg. der Luftbewegung aufzulieben. (Gesundheits- 
ingenieur 47 . 493—94. 1924. Graz.) Sp l it t g e b b e b .

— , Silbcrschmierseifen aus Fetłsauren. D ie olinehin dunkle Farbę der Fettsśiuren 
wird durch die A uflosung von Eisen der Apparatur noch yerstarkt. Vf. empfiehlt, 
mit Laugeuberschussen u. Oxydationsbleichmitteln zu arbeiten. (Ztsehr. Dtsch. Ol- 
u. Fettind. 4 4 . 573—74. 1924.) H e l l e b . '

— , Naturkornsclimierseifen fiir Walkzicecke. Seifensiederische Einzelheiteu. 
(Ztsehr. Dtscli. 5 l-  u. Fettind. 44 . 583. 1924.) H e l l e b .

H. Heller, TJber Triibungen in  technischen Fettsauren. Solche konnen bedingt 
sein durch W ., Seife u., wie Vf. fand, durch Silieate aus der zum Bleichen dienenden 
Bleicherde. B ei der Zers. mit H2S 0 4 entsteht Kieselsiiuregel, das alle anderen Ver- 
unreinigungen haxtnackig festhśilt. Es werden Hinweise zur Orientierung iiber die 
Qualitfit gegeben. (Allgemeine Ol- u. Fett-Zeitung 21. 519—20.1924. Sep.) IIe l l ę b .

G. Knigge, „ Verseifbarkeit“. Vf. bestimmt nach yier yerschiedenen Methodcn
den Golialt einer handelsiiblichen Cocosfettsaure an seifenbildender Fettsśiure u. 
Glycerin. D ie so ermittelten W erte der „Verseifbarkeit“ sind je nach der Methode 
yerschieden. Vf. seliliigt deshalb vor, den Begriff „Verseifbarkeit“ ganz fallen zu 
lassen u. den Gehalt an Glycerin u. Gesamtfettsauren zugrunde zu legen.. (Ztsehr. 
Dtsch. 01- u. Fettind. 4 4 . 570—72. 1924.' Berlin-Lichterfelde.) H e l l e b .

H. Heller, Z ur Beurteilung von Bleicherden. Zur Ermittliing des fiir die Be-
urteilung yon Bleicherden wichtigen Saugyermogens gegeniiber fetten Ólen yerfiihrt 
Vf. w ie folgt: 10 g  Erde oder Kohle werden in einem Extraktionskolben tropfen- 
weise mit einem klaren, schleiinfreien Ol so lange getrśinkt, bis die zusammen- 
backende M. an den Wandungen schmiert, also Ó1 abgibt. D ie Anzahl der ver- 
brauchten ccm Ol mit 10 u. dem spezif. Gew. des Oles multipliziert, gibt die pro- 
zentuale maximale Saugfahigkeit der Erde an. D ie Sattigungswerte einer Anzahl 
Erden sind tabellar. aufgefiihrt. (Allgemeine 01- und Fett-Zeitung 21. 471—72.
1924. Sep.) H e l l e b .

Walter L. Brooke, Auffmdung von Spuren von Alkali oder Seife in raffiniertem 
Cocosnufibl. Durch Veraschen von 25 g  im N i-Tiegel u. folgende Priifung mit 
Phenolplithalein liefien sich noch <^0,02% Na2C 03 u. bis 0,00065% NaOH im 
CocosnuBol naehweisen. (Philippine Journ. o f Science 25 . 151—53. 1924. Mainla, 
Bureau of Science.) S p ie g e l.

J. Davidsołm, D ie Bestimmung des kohlensauren Alkalis in Seifen und Seifen- 
pulver>i. D ie yom Yf. friiher (Seifensieder-Ztg. 3 4 . 41; C. 1 9 0 7 . I. 1353 [1907]) 
angegebene Methode setzt die gleichzeitige Ermittlung des freien Alkalis yoraus. 
D ie Best. der CO.> im GeiBlerschen App. liefert andererseits nur angeniiherte 
W erte. Yf. seh li^ t deshalb folgende Methode vor:.2—4 g  Seifenpulyer werden in
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wss. Lsg. mit n/2 HC1 titriert (Methylorange). Seife u. W asserglas -setzen sich 
hierbei mit um. Unter Zugrundelegung eines Mol.-Gew. der yorliandenen Fett- 
siiuren yon 300 ist 1% derselben =  0,18% N a,C 03 u. 1% Na2Si40 9 =  0,35% Na2C 03. 
Nacli Ermittiung des FettsSure- u. W asserglasgehaltes liiBt 'sieli der Carbonatgehalt 
berechnen. (Ztsclir. Dtsch. 01- u. Fettind. 44 . 569—70. 1924. BerlinrSchoneberg.) H e .

O. K n ig g e , E in  Beitrag zur Bestimmung Von Cyclohexanol in ' Seifen. Nach  
Verss. des Vfs. wird Cycloliexanol durch Erhitzen mit Biehromatschwefelsiiure nicht 
restlos oxydiert. D ie Dest. der Kalkseife mit Wasserdampf u. nachheriges Aus- 
iithern des Destillates ergaben annUliernd brauchbare ResUltate. (Ztschr. Dtsch.
Ol-'u. Fettind. 44. 581—82. 1924. Berlin-Lichterfelde.) H e l l e r .

Wilhelm Adriani, Dordrecht, Holland, Reinigung von Ólen und Fetten mit 
pulverf8rmigen, den Ólen gegenuber neutralen Stoffen u. W asserdampf, 1. dad. 
gek., daB man die Dampfbehandlung der mit den pulyerformigen Stoffen ,1 z. B. 
Bleicherde, Kohle o. dgl. yersetzteu Ole oder Fette so lange, gegebenenfalls ini 
Vakuum, fortsetzt, bis die Carbonylrk. im D estillat ganz oder fast yerschwunden 
i s t  — 2. dad. gek., daB man ais pulyerformige Zusatzstoffe Metalle, w ie z. B . Fe, 
Ni; Mn, Co, dereń Oxyde oder Silicate in fein yerteiltet Form, gegebenenfalls auf 
Triigern yerwendet. —  An Stelle yon W asserdampf konnen auch indifferente 
Gase yerwendet werden, wobei im Falle der Yerwendung yon II, unter Be- 
dingungen zu arbeiten ist, bei denen eine Anlagerung des H2 an das Ol oder Fett 
nicht stattfindet. (D. B,. P. 404708 KI. 23 a vom 19/8. 1919,- ausg. 20/10.'
1924.) Oe l k e r .

August Jacobi Akt.-Ges., Darmstadt, Kiihlplatte. D ie Seifenkuhlplatte nacli 
dem Hauptpatent, welche fiir nach Art der Filterpressen gebaute Seifenkuhlyorr. 
beStimmt ist u. dereń wesentliches Kennzeichen in Ansiitzen zu sehen ist, die eine 
LageyerUnderung yon Kuhlplatten u. Formrahmen gegeneinander yerhindern, wird 
dahin yerbessert, daB die AnsStze die Plattenriinder deckelartig umklammern. —  
Es wird ein genaues Anpassen von Kiihlplatte u. Ralimen gewShrleistet. (D. B.. P . 
404017 KI. 23 f  vom 2/12. 1922, ausg. 10/10. 1924. Zuj. iu  D .R .P. 211838.) O e lk e r .

Eaoul Masime Berline, Seine, Frankreich, Oxydieren von Leinol, trocknenden 
'Ólen und dgl. Man leitet 0 2 oder 0 3 in fein yerteilter Form, z. B. durch Porzellan- 
kerzen in die Ole u. trennt von den ausgeschiedenen festen Teilen durcli Filtrieren 
oder. Schleudern. (F. P. 560194 vom 25/3. 1922, ausg. 29/9. 1923.) F r a n z .

, P. Farup, Yettakollen b. Aker, Norwegen, Herstellung eines Tranprdparates. 
Tran wird mit ca. 10% 96%ig. A. yermischt. — Durch den Zusatz des .A. wird  
der Tran leichter fl. u. erhalt einen besseren Geschmack. In dem Prod. lassen 
sich auch leicht andcre aromatisierende, geschmacksyerbessernde oder tlierapeut 
wirksame Stoffe auflosen, wie Saccharin oder alkoh. Pflanzenestrakte. (N. P. 37 876 
yom 12/6. 1922, ausg. 17/9. 1923.) S c i io t t l a n d e r .

W illy Franke, Breslau, Mischvorrichtung zur Gewinnung von Seifenpuhier- 
m asse , dad. gek ., daB mehrere, gleichzeitig der Fortbewegung der Seifenmassen 
dienende, mit yerschiedener Umdrehungszahl umlaufende Ruhrwerke derart an- 
geordnet sind, daB das Gemenge aus Seife u. Soda zuerst das die groBte Um
drehungszahl aufweisende Eiihrwerk u. darni die langsamer laufenden Ruhrwerke 
der Reilie nach durchlSuft. — Es wird eine yollkommen gleichmaBige Yerteilung 
der Soda in der Seifenmasse erzielt. (D.R.P. 404015 KI. 2 3 f  yom 18/12. 1923, 
ausg. 11/10. 1924.) O e lk e r .

H. Schmitt & Co., Scliweiz, M ittel zum Reinigen von Baumwolle. Man er- 
yfUrmt eine Lsg. yon NaOH, KOH, W asserglas u. N H 3 auf 45°, gibt Kolophonium  
zu u. dann bei 65° Ricinusol; Rohbaumwolle wird beim Erhitzen mit dieser Fl. in
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etwa 1 Stde. von Fetten, Harzen usw. gereinigt. (F. P . 560456 vom 28/12. 1922, 
ausg. 5/10. 1923.) F ra n z .

XVIII. Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose;
Kunststoffe.

L. M eunier und A. B r e g u e t, Uber die zwisćhen dem Alter der Cellulose und 
den Eigenscliaften der von ihr gelieferten Nitroecllulose bestehenden Bczichungcn. Aus 
einem Stiick Pappelholz wurden nach den Jahresringen 4 Teile Holz yerschiedeńen 
Alters (36—48; 24—36; 8—24; bis 8 Jahre) herausgeachnitten, in gleicher W eise 
mit NaOH in Cellulosebrei yerwandelt u. in gleicher W eise nitriert. D ie erhaltenen 
Nitrocellulosen zeigten ungefahr gleichen N-Gehalt, aber von innen nach auiien, 
also mit abnehmendem Alter des H olzes, regelinJiCig steigende Viscositat. (Rev. 
gćn. des Colloides 2. 289—94. 1924. Lyon, Univ.) S p ie g e l .

Istituto Sieroterapico Milanese und Domenico Carbone, Mailand, Italien, 
Heratellung vnn Kulturen des Bacillus felsineus. Ein aus in Stiickc zerlcgtem, mit 
W . befeuchtetem u. sterilisiertem H anf bestehender Niihrboden wird mit saccharo- 
myces ellipsoideus geimpft, der besonders in einer Malzabkochung geziiehtet wurde. 
D ie zur Entw. gelangte Bakterienkultur dient, nach Zusatz frischer Mengen des 
saccharomyces ellipsoideus, zur Gewinnung weiterer Kulturen. Nach Durchschiitteln 
der gut entwickelte Bakterienkulturen enthaltenden FI. wird sie in die zum Rosten 
von Pflanzenfasern dienenden Bassins eingebracht. (F. P. 557832 vom 26/10.1922; 
ausg. 16/8. 1923. It. Prior. 12/11. .1921.) S c h o t t la n d e r '

Forschungsinstitut Sorau N . L. des Yerbandes Dentscher Leinen- 
Industrieller E. V., Sorau, N .-L ., P rdparat zur Forderung des biologischen Jtdst- 
verfahrens. Zu deu Reff. nach F. PP. 559419; C. 1924. I. 381 u. 557832; vorSt. 
Ref. (hierzu vgl. aueh C a r b o n e  u. T o b le e ,  Faserforschung 2. 163; C. 1923. II. 
109) is t folgendes nachzutragen: Bei 3-tagiger Ziichtung von Kulturen des Bacillus 
felsineus auf fl. Kartoffelnahrboden bei 37° steigt die eine typ. orangegelbe Haut 
besitzende Kartoffelmasse an die Oberfliicho der Fl. Starker Geruch nach Frueht- 
sSureester zeigt die gute Entw. des Bacillus felsineus an. Es diirfen nur Kulturen 
mit den genannten Erscheinungen zur Impfung des Rostwassers benutzt werden. 
Zum Abrosten von einem Doppelzentner Flachs sind etwa 3 1 dieser Vorkultur 
notwendig. Der Bacillus felsineus, ein anaerober Organismus, bildet diinne, selten 
zu Clostridienformen schwellende Formen. D ie mit „Ziehl“ sich rosa fUrbenden, 
lSnglichen Sporen liegen meist dem einen Ende des Bakteriums genahert. A uf 
12-tSgiger Kultur von Jiamicfasern  sind die Yegetationsformen 0,3—0,4 zu 3—5 ;x 
groB, die freien Sporen 1,5 bis zu 3 (i. In Kartoffelkulturen tritt Sporenbildung 
nur spjirlich ein. D ie Sporen sind mit „Gram“ positiy, die vegctativen Stabchen 
nicht. Optimale Temp. des Rostorganismus bei 37°, unter 20° hort die Rost- 
tótigkeit auf. Sein V. beschrankt sich ansebeinend auf die Rosten, auf die Flaehs- 
u. Hanfstengel u. auf den Boden, wo diese gewachsen sind. Der Bacillus felsineus 
gibt, im Gegensatz zu den bekannten anaeroben Amylobakterien, mit J  keine 
Glykogen- oder Iogenrk. (B. R. P. 399765 KI. 2 9 b vom 11/11. 1922, ausg. 29/7.
1924. It. Priorr. 12/11. 1921 u. 31/7. 1922.) S chottlander .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leyerkusen b. Koln a. Rh. 
(Erfinder: Wilhelm Lommel, W iesdorf a. Niederrh., und Heinrich Munzel, 
Leyerkusen), Ycrfahren zum Schiitzen von Wolle, Pelzen u. dgl. gegen Mottcnfra/i, 
dad. gek., daB man sie mit chem. Stoffen behandelt, die die Gruppe —NH>X : Y  ent- 
halten, wobei X  N  oder C, Y  N, C oder ein Ring sein kann. — Solche Stofte sind 
z. B. Athylidenphemglhydrazon, C9H5-NH"N : CH-CH3/. Diazoaminobenzol, C6H5-N H .
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N  : N • C0H5, T ńphetiylgm nidin, (C0H5*NH), : C : N -C 6H .,
CO,------------1 CII, Phthalsaurephenylhydrazid, C6H5-NH-N[C0].jC4Hj, u. neben*

— N = l  C • II steh. Pyrazolon. Es geniigen iiuBerst geringe Mengeu, die
auf irgend eine W eise auf den zu scliUtzcnden Gegenstand 

aus W olle , Pelz usw. aufgebracht w erden, um ihn vor dem FraB durch Motten- 
raupen zu bewahren. (D. B,. P. 402341 KI. 451 vom 15/5. 1923, ausg. 13/9.
1924.) Sc h o t t l a n d e r .

Diirener Fabrik praparierter Papiere Renker & Cie:, Niederau, Kr. Dureń, 
Rhld., Herstellung von Eisenblaupapicr mit nahezu unbegrenzter Haltbarkeit, dad. 
gek. , daB gewohnljche Negatiyrohpapiere durch Auftragen ■ einer Lsg. von Salzen 
oder Doppelsalzen des dreiwertigen Fe oder einem Gemiscli solcher Siilze in ubliclier 
W eise liclitempfindlich gemacht u. nach yorgenommener Trocknung mit Fe(CN)6K3 
in fein gepulyerter Form eingerieben werden. — D ie beim Lagern eintretende 
Blaufiirbung der bekannten Eisenblaupapiere wird vermieden. (D. B,. P. 403586 
KI. 57 b vom 8/2. 1924, ausg. 30/9. 1924.) K O h lin g .

Nicolaus v. Hornyanszky, Budapest, Yerfahren zum Feu er sich ermachen von 
Stroh oder von Schilfrolir, dad. gek., daB das Stroh oder Rohr zwecks AufschlieBung 
der Pflanzenschale in einem silicatlosenden Mittel aufgekocht wird, worauf die Be- 
handlung mit Feuerschutzmitteln in bekannter W eise naclifolgt. — D ie AufschlieBung 
des Strohes oder Rohres erfolgt mit verd. NaOH oder N ą,C 03-Lsg., zweckmuBig 
unter Druck, wodurch eine Aufnahme der Feuerschutzmittel, z. B . einer aus 
W ., (NH,X,S04, Na^BjO, u. Stiirke bestelienden Mischung, von dem Stroh oder 
Rohr wesentlicli leichter u. vollstandiger erfolgt. D ie feuersicher gemachten Pflanzen- 
teile dienen zur Dachbedeckung. (D. B,. P. 402447 KI. 38h yom 2/9. 1923, ausg. 
15/9. 1924.) S c h o t t la n d e r .

Koholyt Akt.-Ges., Berlin, Herstellung chlorreicher Produkte aus Sulfitzellstoff- 
ablaugen oder daraus hergestellten Celluloseecctraktm, dad. gek ., daB man Sulfitzell- 
stoffablauge oder die daraus hergestellten Celluloseextrakte mit freiem Cl2 behandelt. 
Z. B. wird Sulfitzellstoffablauge, D. 1,313, mit W . verd. u. in die Lsg. Ci2 so lange 
eingeleitet, ais es noch leicht aufgenommen wird. Unter Erwarmung der FI. scheidet 
sich ein braunrotes Prod. ab, das abfiltriert u. mit NaCl-Lsg. gewaschen wird. Das 
mit Cl2 weiter behandelte Filtrat liefert weitere Mengen des Prod. Man yereinigt 
die Riickstaude, yerruhrt mit wenig W . u. koclit auf, wobei die M. yorubergeheud 
schm. u. dunkler wird. Nach dem Erkalten wird filtriert u. mit NaCl-Lsg. nach- 
gewaschen. Das in W ., A., CH3OH 11., in Aceton w l. , in Bzl., Solyentnaphtha u. 
Dichlorbenzol unl. Prod. hat in wss. Lsg. schwach saure Rk. u. laBt sich durch 
HC1 u. NaCL aussalzen, fiillt Leimlsgg. stark, mit FeCL, einen graugriinen Nd. 
gebend u. wird durch A1-, Cr- u. Erdalkalisalze ebenfalls gefallt. Es entlialt 
ca. 36°/0 Cl u. findet fur sich allein zum Gerben tier. Ilduie  Verwendung, wobei 
es ein braunes, yollgriffiges Leder nach Art des yegetabil. gegerbten liefert. (D. E,. P, 
401871 KI. 12o vom 16/11. 1919, ausg. 10/9. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

K o h o ly t  Akt.-Ges., Berlin, Herstellung von Chlorprodukten aus Pflanzenaus- 
ziigen, 1. dad. gek., daB die Chlorierung yorgenommen wird, nach dem die Pflauzen- 
ausziige ganz oder groBtenteils yon W . befreit worden sind. — 2. dad. gek., daB 
die Oberfliiche des Materials durch eine bewegliche Vorr. stiindig yerandert wird.
— Z. B. wird zur Trockne eingedampfte, gepulyerte Sulfitablauge in einer Kugel- 
miihle unter Erwarmen von auBen bei 50—60° mit CL> behandelt, wobei sich das 
schwarze Pulyer gelb farbt. Das in W . yollstandig mit gelber Farbę 1. Prod. ent- 
halt, etwa 25% Cl u. besitzt dieselben Eigenschaften wie die durch Einw. in wss. 
Lsg. erhaltenen Cl-Derivv. der Sulfitablauge. D ie Chlorierung erfolgt unter leb- 
hafter Entw. von reiner gasformiger H C l, die gesondert aufgefangen u. yerarbeitet 
wird. — Zerstaubt man W . enthaltende, durch Erwiirmung yerfliissigte Sulfitablauge
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durch eine Zerstiiubungsduse in einem Raum, in dem ein erwiirmter Cla-Strom von 
unten nach oben gefuhrt wird, so erfolgt die Chlorierung sehr schnell, so daB von 
dem Boden des GefiiBes die C l-D eriw . der Sulfitablauge in fester Form gesammelt 
werden. Das W . yerdampft bei der Chlorierung groBtenteils. Wahrend beim 
Arbeiten in w ss. Lsg. stets ein erheblicher Teil der Cl-Derivv. in der HCl gel. 
bleibt u. nicht zur Absclieidung zu bringen ist, ermoglicht die neue Arbeitsweise 
die verlus(losc Verwertung der organ. Substanz, sowie der HCl. (D. B . P . 4 0 2  997  
KI. 12 o vom 14/4. 1922, ausg. 19/9. 1924.) Sc h o ttla n d er .

Koholyt, Akt.-Ges., B erlin, Herstellung von Sulfitzelhtoff durch Kochen von 
Holz mit yorgewiirmter Sulfitlauge, 1. dad gek., daB dic den Kocher verlassende 
h. Ablauge zur Vorwarmung der Frischlauge benutzt wird. —- 2. dad. gek., daB 
die bei der Sulfitspritfabrikation abfallende h. Schlempe zur Vorwiirinung der 
Frischlauge benutzt wird. — Es wird eine Ersparnis an Zeit u. Heizmaterial er- 
zielt. (D. R. P. 404504 KI. 55b vom 11/2. 1922, ausg. 20/10. 1924.) O e lk e r .  .

Koholyt Akt.-Ges., Berlin, Ilerstelluny von Sulfitzelhtoff' durch Kochen von 
Holz mit vorgewarmter Snlfitlauge gemaB Pat. 404504, dad. gek., daB die den 
Kocher yerlassende h. Ablauge vor ihrer Entspannung zur Vorwarmung der 
Frischlauge benutzt wird. — 2. dad. gek., daB die h. Ablauge nach der Neutrali- 
sation zur Vorwarmung der Sulfitlauge benutzt wird. — 3. dad. gek., daB die Vor- 
wiirmung der Sulfitlauge in zwei Stufen erfolgt, u. zwar in erster Stufe durch die 
h. Schlempe oder die neutralisierte Koehlauge u. in zweiter Stufe durch die den 
Kocher yerlassende Ablauge. — Es wird nocli eine bessere Ausnutzung der Warme 
ais nach dem Verf. des Hauptpat. erreiclit. (D. B. P. 404505 KI. 55 b vom 22/2.
1923, ausg. 20/10. 1924. Zus. zu o. R P. 4u4504; vorst. Reł.) Oel k e r .

Aktiengesellschaft fiir Zellstoff- und Papierfabrikation, Aschaffenburg a. M., 
Wietlergewinnung der beim Abgasen von Zellstoffkochern iibertretenden Fliissigkeits- 

und Gasmengen, dad. gek ., daB man das Gemisch ohne Zwischenbehalter un- 
mittelbar in einen zweiten unter vollem Betriebsdruck stehenden Zellstoffkocher 
druckt. (D .R .P . 4 0 5 0 5 8  KI. 55b vom 9/11. 1923, ausg. 24/10. 1924.) O e lk e r .

Aktiengesellschaft fiir Zellstoff- und Papierfabrikation, Aschaffenburg a. M., 
Gcwinnung eines zur Venvendung in  der chemischen Industrie sowie zur Herstellung 
von Spezialpapieren besonders gceigneten Zellstoffs, dad. gek ., daB man den bleich- 
fiihigen Zellstoff im Bleichhollander mit Alkali behandelt u. alsdann in demselben 
Holliinder durch unmittelbare Zufiihrung von fl. oder gasformigem Cl bleicht. — 
Es wird eine Ersparnis an Zeit, Materiał- u. Betriebskosten erzielt. (D. B. P. 405059 
KI. 55 c vom 26/9. 1922, ausg. 24/10. 1924.) O e lk e r .

Koholyt Akt.-Ges., Berlin, Fiillen von Zellstoffkochem m it Holz, dad. gek., 
daB nach dem Zusammensacken des Holzes wahrend des Kochvorganges weiteres 
Holz nacligefullt wird. — 2. dad. gek., daB auBer Holz auch noch Koehlauge nach- 
gefiillt wird. — 3. dad. gek., daB zunSchst mit ubersehussiger Lauge angekocht 
wird u. dann der UberschuB an Lauge vor Nachfullen des Holzes in einen zweiten 
Kocher oder in einen Vorratsbehalter ubergefiihrt wird. — Es wird eine bessere 
Ausnutzung des Kochraums ais bisher ermoglicht. (D. B . P. 4 0 5 1 0 0  KI. 55b vom 
8/5. 1923, ausg. 27/10. 1924.) O e lk e r .

Hugo Stinnes, Mulheim, Ruhr, Chlorhaltige Produkte aus Zellstoff'ablaugen. 
(D. B. P. 4 0 0 2 5 5  KI. 12o vom 4/10. 1921, ausg. 6/8. 1924. Zus. zu D. R.P. 397604;
C. 1924. II. 1547. — C. 1924. I. 2659 [F. P. 542027]. 2660 [F .P . 547359].) S chottl.

Kiyoshi Kawashima, Japan, Uberzugsmasse fu r  Flugzeugbespannungen. Man 
behandelt Cellulosenitrat mit einer wss. L sg. yon Borsaure oder von Borsiiure u.
I I ,0 2 u. lost dann in Aceton, oder man yersetzt eine Lsg. von Cellulosenitrat in 
Aceton mit einer wss. Lsg. von Borsaure u. MgClj. (F.P. 560341 vom 23/12.
1922, ausg. 2/10. 1923.) , F ran z .
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W illiam stocka, FitzToy, Victoria, Australicn, Herstellung von .lederahnlichen 
Stoffen. Man yermischt fein zerkleinerten yulkanisierten Altkautscliuk auf Misch- 
walzen mit Rohkautschuk u. Schwefel; die erhaltene piast, gewordene M.: wird 
dann auf erhitzten W alzen mit Pontianac, Harz, BleiweiB u. Rieinusol yermischt, 
u. yulkanisiert D ie M. dient zur Herst. von FuBbodenbelag, Wandbekleidung, 
Soblen usw. (A. P. 1508899 yom ,8/11. 1918, ausg. 16/9. 1924.) E ra n z .

WiUiam Stocks, Fitzroy, Vietoria, Australien, Herstellung von Kautscliuk- 
und lederahnlichen Massen. Fein zerkleinerter yulkanisierter Altkautscliuk wird auf 
erhitzten Walzen solange bearbcitet, bis er piast, geworden ist; die M. wird dann 
auf Mischwalzen mit Rohkautschuk, BleiweiB, Rieinusol, Pontianac u. Harzlsg. ver- 
mischt n. yulkanisiert. D ie M. dient zur H erst yon FuBbodenbelag, Sehuh- 
soblen usw. (A.P. 1508900 vom 8/11. 1918, ausg. 16/9. 1924.) ■ E r a n z .

TJrbain Pierre Jtarius Chandeysson, Alpes-Maritimes, Frankreich, H er
stellung von Kunstleder. Man yermischt Starkę mit Schwefel u. ZnCl2 zu einer 
Pastę u. gibt hierzu die Lsg. von Leim in ZnCl2 u. Kautschuklosung; mit diesem  
Gemiseh wird da3 Gewebe mehrere Małe in diinnen Scliichten iiberzogen u. nach 
dem Trocknen yulkanisiert u. mit einer Lsg. von KaCr20 7 behandelt. A is Fuli- 
stoffe kann man MgCOs, Korkpulyer usw. zusetzen. (F. P. 558630 yom 14/11. 1922, 
ausg. 30/8. 1923.) F r a n z .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
Waldemar Dyrssen, D ie Verwendung von Sauerstoff bei der Vergasung der 

Kohle. D ie Aufstellung einer Bilanz ergibt, daB die Verwendung yon 0 2 in der 
Gasfabrikation unrationeller ist ais die ublichen Vergasungsprozesse. (Trans. Amer. 
Inst. Mining and Metallurg. Eng. 1924. Nr. 1377. 47—57. New York.) B e c k e r .

R. Lessing und M. A. L. Banks, Katalytische Beeinflussung der Verkolcungs- 
norgange. Vff. haben den EinfluB von Zusatzen auf Koksausbeute u. -befieliaffenheit 
untorsucht Da der EinfluB des naturlichen Aschegehaltes der Kohlen hierbei 
storend wirkt, aber ohne chem. Eingriffe nicht auszusclialten ist, liaben Yff. zu- 
nSchst mit Zucker u. Cellulose gearbeitet D ie Verkokungsbedingungen waren die 
obligaten; jedoch wurde der Pt-Tiegel nur 3 Min. erhitzt. Eine groBere Anzahl 
Zusiitze wurden auf ihre W rkg. gepriift (Metalloxyde, Salze, anorgan. Sauren etc.). 
D ie Koksausbeuten schwankten bei Zucker zwischen 5,02 u. 18,74°/0, bei Cellulose 
zwischen 5,10 u. 20,36°/„. Sie erhohten sich wesentlich durch Salze starker Sauren 
u. schwacher Basen. Im ubrigen gelien die Resultate ziemlich regellos durch- 
einander. Vff. meinen, daB ein Zusatz, sofern er iiberhaupt eine Wrkg. hat, in den 
meisten Fallen die Koksausbeute erhoht. Nach Ansicht der Vfl’. handelt es sich  
anscheinend um katalyt. W rkg.; die geringen, benotigten Mengen deuten wenigstens 
darauf hiu. D ie meisten Zuschlage lieferten bei Verwendung feuchten Zuckers 
geblahten Koks; Ausnahmen: die meisten Chloride u. Na-Silicat. Trockener Zucker 
lieferte geblahten Koks bei Zusatz von H4S 0 4, Sulfaten, NaCl u. KNOs. Der Glanz 
des Kokses wird erhoht durch Chloride u. Nitrate, herabgesetzt durch Alkalien. 
W eiterhin wurden noch Vorverss. mit einigen Kohlen ausgefiihrt u. zwar mit, 
Vitrain u. Clarain einer Dalton - Main - Kohle. D ie Koksausbeuten schwankten 
zwischen 65,7 u. 57,6% gegeniiber 53,6°/o bei Verkokung ohne Zusatz. D ie Unter- 
schiede im Aussehen der Koksproben waren diesmal geringer; anscheinend be- 
standen Unterschiede hinsichtlich der Porositiit u. der D. (Gas Journ. 168. 224 
bis 225. 1924.) B ie l e n b e r g .

A. E. Beet, Analysen von Fusain. Eine groBere Zahl von Fusainproben 
wurden unters. u. ebenso die zugehorigen Kohlen. Fusain zeigte bei samtl. Proben 
einen geringeren W assergehalt ais die entsprechenden Kohlen; der Gehalt an Ha 
u. N , war ebenfalls geringer, der an C griiBer. Fusain lieferte bei der Yerkokung
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im allgemeinen weniger Gase ais die Kohlen; der KW-stoffgebalt der Gase aus 
Fusain war geringer ais der aus Kohlen, Durchsehnittliche Zub. von Fusain: 
89% C, 3% H , 5% O, 0,5% N u. 2,5% S. D ie Pyridinextraktmengen bctrugen 
im Durcbsehnitt 1,4% bei Fusain gegeniiber 16% bei den Kohlen. (Fuel 3: 390 
bis 392. 1924. Sheffield, Uniy., Dep. o f Fuel Technology.) B ie l e n b e r g .

G. Coles und J. Ivon Graham, De>- Einfluf! der Vorerhitmńg nicht oxydierter und
partiell oxydierter Kohlen a u f ik r Absorptionsvermfigen fiir Saucrstoff. D ie Untergs, 
sind yorgenommen ausgehend yon der Tatsache, daB eine durch Introsiv-Basalt 
kontaktmetamorph ver£riderte Barwoodkohle auffallige Neigung zur Selbstentziindung 
zeigte. VfF. liaben zunachst, auf einer Beobachtung von T id e s w e l l  u. W h eh ler  
fuBend, wonach osydierte Kohle beim Erhitzen auf 200“ im Vakuum etwa 95°/o 
ihrer urspriinglichen Aufnahmcfiihigkeit fur 0„ wieder erhiilt, eine Kohle im 
Vakuum Tempp. von 200, 300, 400 u. 500° 'so lange ausgesetzt, bis sie keine gas- 
formigen Prodd. mehr abgab. D ie so behandelten Kohlen wurden dann im C 02- 
freien, trockenen oder feuchten Luftstrom bei 100° oxydiert u. die aufgenommene 
Menge 0 2 bestimmt Dabei zeigte sich, daB die Vorerhitzung die 0„-Aufnahme 
herabdriiekt u. zwar um so stjirkor, je  mehr die Temp. der Vorerhitzung 300° iiber- 
stieg. Vff. haben dann weiterhin eine Kohle bei 100° oxydiert u. durcli Erhitzen 
auf 200° im Vakuum reaktiviert. Bei dieser Reaktiyierung wurde nur 50% der 
urspriinglichen Absorptionsfahigkeit erhalten. Eine starkere Reaktiyierung (ca. 60% 
der urspriinglichen Absorptionsfahigkeit) trat durch Erhitzen auf 300° im Vakuum 
ein. Vff. haben diese Beliandlung der Kohle (Osydation mit naehfolgender Reak- 
tiyierung) mit immer derselben Probe mehrfach wiederliolen konnen. D ie bei der 
Oxydation u. bei der Reaktiyierung entstehende Menge von GOs u. CO u. ihr Ver- 
haltnis zueinander u. zur Menge des yerbrauchten 0 2 wurden bestimmt (Fuel 3, 
384—90. 1924. Birmingham, Uniy.) B ie l e n b e r g .

Ludwig Buck, Bericht iiber verglcićhende Verdampfungsversuche mit. Gaskoks 
und Zechenkoks in  der Stddtischen Badeanstalt Charlottenburg. Vf. schildert den 
Vers.-Kessel u. die Vers.-Anordnnng. Es ergab sich eine Verdampfungsziffer yon 
7.68 bei Gaskoks aus den Gasanstalten Tegel u. Mariendorf, 7,37 fiir westfal. u.
6,83 fiir oberschles. Zechenkoks. Erhebliche Unterschiede sind somit nicht zutage 
getreten. (Gas- u. W asserfach 67. 632—33. 1924.) B ie l e n b e r g .

H. Pinal, Zur registrierenden Messung der Ztisamnwnsetzung von Cowper- 
abgaaen. Zur riehtigen Beurteilung der Cowperabgase ist die Kenntnis der Bestand- 
teil unyerbrannter Gase notwendig. Zur registrierenden Aufzeichnung dieser Be- 
standteile wird der Doppel-Keramik-Mono-App. d e r M o n o -G e s e l ls c h a f t ,  Hamburg, 
empfohlen; an einigen Beispielen aus der Praxis wird die W irkungsweise des App. 
gezeigt. (Feuerungatechnik 13. 1—2. 14—16. 1924. ŁuiTPOLD-Hiitte, Amberg.) Nex.

Fritz G. Hoffmann, Zur Benennung der brennbarcn technischen Gase. Yf. 
nimmt Stellung gegen eine Reihe yon in yielen Biichern noch anzutreffenden Be- 
zeichnungen, die nach seiner Ansicht eine unnotige u. von der Praxis kaum ver* 
wendete Unterteilung des Begriffes Gcneratorgas darstcllen. Yorschlage zur 
ginfachen Benennung werden gemacht u. eine Reihe yon sprachlichen V er- 
besserungsyorschlSgen besprochen. (Gas- u. W asserfach 67. 629 — 31. 1924. 
Lugau i. Sa.) B ie le n b e r g .

W illy Grosse, D er hcutige Stand der Torfteer- und Braunkohlenteerindustrie 
unter besonderer Beriicksichtigung der Generatorteer-Nebenerzeuger. Kurze Ubersicht 
uber Gewinnung u. Eigenschaften der Teere u. ihre Verwertung. (Gas- u. Wasser- 
fach 67. 627—29. 1924. Berlin.) B ie le n b e r g .

BL A. Rakusin, D ie moderne Adsorptionslehre in  ihrer Bedeidung fur die Chemie 
und Technologie des Erdols. Eingehende Wiirdignng der Theorie u. ihrer prakt. Aus - 
wirkung auch auf die Geologie des Erdols. Vf. weist darauf hin, daB M endklH jeW

v i r .  i .  2 1
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schon 1869 iihnliche Anschauungen wie F r e u n d l ic h  entwickelte. (Petroleum 2 0 . 
1695—99 u. 1761—66. 1924. Moskau.) H e r z e n b e r g .

Gasolin Products C j, D as Oross-0>-ackverfahren. D ie Spaltung der KW-stoffe 
erfolgt nur in der fl. Phase; zum Unterschied von Shnliclien Yerff. wird bei so 
hohem Druck (ca. 40 at.) gecrackt, daB das sich bildende Bzn. fl. bleibt. Ahnlich 
w ie beim Dubbs-Verf. (A. P. 1488325; C. 1924. II. 2444) wird das Rohol (meist 
Gasol) zunSehst in Rohrenbiindeln bis 450° erhitzt u. gelangt sodann in die aus 
einem Stahlblock gesclimiedete, nietlose Reaktionskammer, die nur gegen Warmej 
ausstralilung geschutzt wird, ohne erhitzt zu werden. Hier erfolgt die Koks^ 
abscheidung. Im Gegensatz zum Dubbs-Verf. erfolgen Crackung u. Dest. riiumlich 
getrennt, letztere bei gewohnlichen Druck. Vorteile des Verf.: Geringe Brand- u. 
Explosionsgefalir, groBer Durchsatz, hohe Bzn.-ausbeute. Letztere betragt im GroB- 
betrieb bei Gasol 55— 75%, bei H eizo l‘40—50%. — Skizze u. Photographie einer 
G esamtanlage crlfiutern die Beschreibung. (Petroleum 2 0 . 1766—69. 1924. Kansas 
City [Mo. O.].) ' H erz en b e rg .

P. D. Mahone, D ie clektrisclie Mitwasserung von „Cutoil“. (Ygl. Trans. Amer. 
Inst. Mining and Metallurg. Eng. 1924. Nr. 1354; C. 1924. II. 1975.) „Cutoil“ ist ein 
R obol, das im Gemisch mit W . in einer durch die Schwerkraft allein unlosbaren 
Emulsion dem Bohrloch eńtspringt. Vf. bespriclit das Brechen dieser Emulsion, 
indem man das 01 der Ein w. eines geeigneten Kraftfeldes aussetzt, in der Aus- 
fuhrung, w ie es sich in den westlichen Olfeldern ausgebildet hat. (Mining and 
Metallurgy 5. 448—49. 1924. Los Angeles [Calif.]). R O hle. »

Karl Kahn, Neue M iłtel zur Yereinfachung und Yerbilligung von Vakuum- 
Olanłagen. Nach Ansiclit des V f. soli es moglich sein, durch Anwendung zweier 
von ihm angegebener Pumpen, bei Hochvakuumanlagen fiir die Schmieroldest: 
oline die Zuliilfenahme natiirliclier Niveaudifferenzen, wie die Hochstellung der. 
Kondensation, zu arbeiten u. dadurch an Konstruktiousmaterial zu sparen. Mittels 
des „Hochvakuumfdrderapp.u des Vf., einer mit 3 zwangsliiufig gesteuerten Ventilen 
ausgestatteten Kolbenpumpe, soli die Difterenz zwiselien dem Vakuum der barometr. 
Kondensation u. dem sclilechteren Yakuum der Destillatlcitungen zur sclmelleren 
Beforderung der Destillate ausgenutzt werden. Niiheres ist aus beigegebener Skizze 
zu erselien. Der zweite App. ist eine „Pumpc ohne schadlichen Raum“, bei welcher. 
die dem Kolben gegeniiberliegende Zylinderwand ais durch Federn beweglieher 
Gegcnkolben ausgebildet ist, um ein volliges Andriicken des Kolbens zu erreichen 
u. somit nacli dem Vf. zu einem vollkommenen Vakuum zu gelangen. Indem diese 
Pumpe doppeltwirkend gebaut wird, d. li. auf der einen Seite ais Destillatpumpe, 
auf der anderen zur Abfuhr der permanenten Gase u. Wasserdiimpfe, soli auch die 
barometr. Kondensation fortfallen konnen. W ie eine vollkommene Trennung von 
W asser- u. Oldiimpfen erfolgen soli, gibt Vf. nicht an. Auch werden Ergebnisse 
prakt Verss. niclit mitgeteilt. Eine Tabelle gibt die mutmaBlichen Erspam isse an. 
Skizzen erliiutern das Gesagte. (Petroleum 2 0 . 1689—95. 1924, Bukarest.) H erzb .

F. J. Nellensteyn, Bereitung akłiver Kohle ans Asphalt und A nłhrazit durch 
Kinuńrknng von Jod. (Vgl. Chem. W eekblad 21. 102; C. 1924. IL 781.) Asphalt u; 
Anthrazit werden durch Jod in stark adsorbierende Kohle umgewandelt. Entfernung 
des J am besten durch Umwandlung in N H 4J  u. Auskochen mit W . Der Akti- 
vieruńgsvorgang bei Kohle verliiuft in 2 P hasen, von denen die erste durch die 
ehem. Rk., die zweite durch die Oberflachenaktiyitat beherrscht wird. Letztere 
wird yon anderen Autoren yielfach irrtumlich ais Freilegung der C-Oberflache an- 
gesehen. Durcli die Auffassung des Vf. wird die geringe W rkg. der 0-Aktivierung
u. die starkę Wrkg. von J2 erkliirt. — A is Nebenrk. wurde beobachtet, daB das 
entstehende H J die S-Yerbb. yerschiedener Mineralole in  H2S umwandelt. (Chem; 
Weekblad 21. 533—36. 1924. Delft, Lab. f. Chem. Technol.) Groszfeld. ,



1 9 2 5 .  I . H u s -  B r e n n s t o f F E ; T e e r d e s t il l a t io n  u s w . 3 2 3

J. Hudler, Hochdruckdampf und Kesselfeiierung unter besonderer Beriichsich- 
tigung der nassen Brenmtoffe. D ie zur Erzeugung von Hochdruckdampf erforder- 
lichen hoheren Tempp. der Rauchgase bedingen eine Vortrocknung der nassen 
Brennstoffe, wozu Vf. die Abgase zu benutzen empfiehlt. Er bereclmet an ver- 
schiedenen Breunstoffen die wiirmewirtschaftlichen Vorteile, die sich hierdurch er- 
zielen lassen. (Feuerungstechnik 13. 9—14. 1924. Murnau a. St.) N e i d h a r d t .

Ludwig Heinrich Diehl, Deutschland, Sehteimmaufbereitimg von Kohle. Der 
zil reinigende Kohlebrei wird mit einem Elektrolyten — einem Salz, Alkali odor 
einer Siiure — vermischt u. einer dic Form eines Doppelkegels besitzenden Kammer 
durch mehrere gebogene Rohren so zugefiihrt, daB er in kreisendc Bewegung  
geriit. Gleielizeitig wird die Kammer entliiftet. Hierbei sinkt die Gangart durch 
ein weiteres an den unteren K egel angeschlossenes Rohr zu Boden, die gereinigte 
Kohle steigt in die Hohe u. flieBt durch die in den obersten Teilen des oberen 
K egels befindliche Miindung eines engeren Rohres ab, dessen unterer Teil in der 
Achsenrichtung des erwiihnten weiteren Rolirs yerlauft. D ie wiihrend der Ent- 
luftung dicht gesehlossenen Rohre werden zur Entleeruug von Zeit zu Zeit ge- 
offhet. (F. P. 557 950 vom 30/10. 1922, ausg. 18/8. 1923. D. Priorr. 3/11. 1921 u. 
6/1. 1922.) K O h lin g .

Societe Anonyme des Hauts-Fourneaux Forges et Acieries du Saut-Du- 
Tarn, Frankreich (Tarn), Kiinstlieher Brennstoff, welcher durch einfaches Yer- 
mischen von Kohlenschlamm, z. B. dem Riickstand der Kohlenwasehe mit wert- 
losen Holzabfiillen, Holzrinde, Tisclilereiabfallen u. dgl. erhalten wird. (F. P. 551948 
vom 13/5. 1922, ausg. 17/4. 1923.) O e l k e r .

Brikettharz-Gesellschaft m. b. H., Berlin-Schoneberg, Herstellung eines Binde- 
mlttels aus Siiureharzen oder Ruckstiinden, die hauptsachlich aus SiŁureharzeu be- 
stelien, insbesondere fiir die Herst. von Brennstoffbriketten nach Pat. 393546, dad. 
gek., daB den Siiureharzen oder siiureharzhaltigen Riickstiinden vor, wiihrend oder 
nach der Behandlung mit A lkalien u. Luft w enige Huńdertteile Steinkolilenteer, 
Dickteer, Rohnaphthalin, Anthracenol, Rohanthracen-PreBkuchen u. dgl. zugesetzt 
werden. — D as Bindemittel ist leichter schmelzbar ais das nach dem Hauptpat. 
erzeugte. (D. R. P. 405182 KI. lOb vom 13/3. 1924, ausg. 27/10. 1924. Zus. zu
D.R.P. 393546; C. 1924. II. 1299.) O e l k e r .

American Linseed Company, New York, Herstellung eines kunstlichen Brenn- 
stojfs. Man lost Celluloscpentanitrat oder ein anderes geeignetes Cellulosenitrat in 
Acetaldeliyd, versetzt die Lsg. mit einem Gerinnungsmittel, wie A. oder W ., formt 
die so erhaltene piast. M. zu einem mit Kaniilen verschenen Korper u. fiillt diese 
Kaniile mit einer brennbaren FI., w ie A., welche die Koagulation des Cellulose- 
nitrats noch weiter befordert. (HoU. P. 7443 vom 17/10. 1918, ausg. 15/8. 1922. 
A. Prior. 17/7. 1917.) O e l k e r .

Etablissements Poulenc Frferes. Jean Gohin und Jean-Baptiste Senderens, 
Frankreich (Seine), B re n n s to ffwelcher aus einer Auflosung von hydriertem oder 
nicht hydriertem Naplithaliu (uber 25—30%) 'n hydriertem oder nicht hydriertem 
Schieferol besteht. (F.P. 549795 vom 28/7. 1921, ausg. 19/2. 1923.) O e l k e r .

Fritz Caspari, Gelsenkirchen, Verschwelen von Steinkohle, Braunkohle u. anderen 
bituminosen Stoffen unter Gewinnung von hochwertigem Gas, Drteer u. Halbkoks, 
dad. gek., daB das z u  versohwelende Gut in staubformigem Zustand in einen auf 
Schweltemp. crhitzten App. eingefiihrt, vermittelst eines elektr. Feldes gleichmiifiig 
iiber die h. W iinde verteilt wird u. an ihnen lierabgleitet. — Es wird erm oglicht, einen 
groBeren Durchsatz ais bisher zu erzielen u. das V e rsch wełen staubformiger Kohle 
lohnend zu machen. (D. R. P. 403505 KI. lOa yom 25/10. 1923, ausg. 2/10.
1924.) O e l k e r .

21*
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F ranz. Fischer, Miilheim, Ruhr, Kanalofen zur Ticftempcratwverkokung oder 
Verschirelung yon Brennstoffen u. Schiefern, dad. gek., da8 sich im Innern des 
Kanalofens ein besondercr Heizkanal befindet, welchen die mit dem Destillutiona- 
gut bescliiekten W agen in der W eise umschlieBen, daB die Destillationserzeugnisśe 
mit dem Mauerwerk des Heizkanals niebt in Beriihrung kommen. — Eine lin- 
erwunschte Vcriinderung der Destillationsgase kann nicht eintreten. (D. R. P. 
404695 KI. lOa vom 2/9. 1923, ansg. 22/10. 1924.) O e l k e r .

Th. Goldschmidt A.-G., Essen, Ruhr (Erfinder: Josef Weber und Eugen 
Mollney, Essen), Beseitigung von hoher siedenden Kohlenwasserstoffen, wie Naph - 
thalin und andercn, aus Dcstillationsgasen. Man lcitct die Gase durch eine wss. 
Pikrinsaure-Suspension, zerlegt die dadurcli entstandenc KW-stoff-PikririsSureverbj 
mittels Alkali- oder Erdalkaliosyde u. macht nach der hierdurch bewirktcn quanti- 
tatiyen Absclieidung des KW -stoffs (z. B. Naphtlialin) die Pikratlsg. durch Ań- 
siiuern fiir die Wiederaufnahme von KW-stoffen wieder gebrauchsfSliig. (D. R. P. 
401794 KI. 26 d vom 7/10. 1922, ausg. 13/9. 1924.) O e l k e k .

Hubert Hempel, Cliarlottenburg, Cyangewinnwuj mis • Steinkohlengas oder ver- 
wandten Gasartcn  mittels metali. Fe o. dgl. in Ggw. von gegebenenfalls. alkal. 
gemachten' W ., dad. gek., daB das Fe in Form von Drehspanen oder sonstigen 
Korpern groBer Oberfliichc mit W . berieselt wird. — D ie Yerarbcitung des mit 
Eisencyanverbb. lioch angereicherten Kieselwassers, das prakt. frei von jeglichem  
Schłamm bleibt, gestaltet sich selir einfach. (3). B.. P. 404428 KI. 26 d vom 31/7.
1923, ausg. 18/10. 1924.) O e l k e k .

Oskar Baumann, Amberg, Oberpf., Brennen von hituminosen Schiefcrn und 
anderen brcnnstofflwltigcn Gesłeinen, wobei das Gut unter Gewinnung von Ncbeu- 
erzeugnissen zunachst entgast u. dann fertig gebrannt wird, dad. gek. daB in dem 
einen yon 2 nebeneinander liegendeu Ofenkaniilen eines Doppeltunncl-, Ring- oder 
Schachtofens mit am fertigen Gut erhitztcr Luft die Entgasung des yorgowarmtea 
Gutes unter Ableitung des Oberschusses an DeBtillationserzeugnissen bcwirkt wird,
u. die entstaudencn Verbrennungsgase durch eine Durclibrechung der Zwischen- 
wand in das bereits entgaste Gut des anderen Ofenkanals geleitet werden u. daB 
nach Fertigbrennen der Vorgang unter Vertauschung der OfenkanSle wiederholt 
wird. — 2. Doppeltunnelofen zur Ausfiihrung des Verf. nach Anspruch 1/ dad. 
gek., daB die Brennzonen der beiden Tunnel vor den den AbscliluB gegen die 
Vorwarmzone bewirkenden Schiebem  durch eine Offnung der Zwischenwand ver- 
bunden sind, u. daB die Raucliabzugoffnungen zwischen Brenn- u. Kuhlzone liegen
u. durch Kanale mit dem Eingangsende der Vorwiirmzone yerbunden sind. (D. R. P. 
403630 KI. 80 c yom 27/3. 1923, ausg. 2/10. 1924.) K O hlin g .

Internationale Bergin-Compagnie voor Olie-en Kolen-Chemie, Holland, 
Spalten von schweren Mineralolen, Kohlendestillatiojiąprodukten und Suspensionen vo’,i 
Kohle in  Teer. Man setzt den Olen usw. Adsorptionsmittel, w ie alkal. gemachten 
R aseneisenstein, Bauxit, natiirlicher oder erschopfter calcinierter, bituminoser 
Schiefer usw. u. Elektrolyten NaCl, M gS04, u. erhitzt unter Druck, der gebildete 
Kohlenstoff scheidet sich nicht an den GefaBwandungen, sondern anf den zii- 
gesetzten Adsorptionsmitteln ab. Man kann hiernach aueh anorgan. Stoffe, die in den  
Mineralolen enthalten sein konnen, gewinnen. Zur Gewinnung yon Yanadin er
hitzt man mexikan. Rohol mit Diatomeenerde unter Druck, der Ruckstand wird- 
nach dem Brikettieren u. Gluhen yon neuem so oft yerwendet, bis eine die Yer- 
arbeitung lolinende Anreicherung des V  statfgefunden hat. (F. P. 561497 vom  
27/1. 1923, ausg. 23/10. 1923.) F iu n z .

SchluB der Redaktion: den 22. Dezember 1924.


